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MITTEILUNGEN DER REDAKTION 

Im d ies jähr igen F rühja h r s s e m i n a r , von d e m wir am Ende d ie ses Heftes 

ber ichten , s te l l ten LOHMÖLLER und WOLD Grundlagen und An

wendungsmögl ichkei ten von LVPLS vor . Das ZENTRALARCHIV hat den 

V e r t r i e b für LVPLS übernommen , das sich a l s Ergänzung bzw. A l t e r n a 

tive zu LISREL anb ie te t . In d i e s e r Ausgabe legt LOHMÖLLER die Möglich

kei ten, die se in P r o g r a m m dem Benutzer bietet, d a r . Aus P la tzg ründen 

haben wir se inen Be i t rag über die m a t h e m a t i s c h e Bas i s des P r o g r a m m s 

in die nächs te Ausgabe v e r s c h o b e n . 

Das Serv iceangebot des ZENTRALARCHIV aus dem Bere ich der Regiona l 

bzw. Aggrega tda ten s k i z z i e r t E . FERGER, de r b e r e i t s in f rüheren A u s 

gaben die Konzeption des Datenpools besch r i eben ha t . 

Über einen Te i l a spek t des F o r s c h u n g s p r o j e k t e s "Bildung und Lebenslauf" 

am ZENTRALARCHIV ber ich te t W. WIESE, indem er die Erfolge bei de r 

Adres sen loka l i s a t i on zur Wiederbefragung von Schülern d a r l e g t . In d i e s e m 

F o r s c h u n g s p r o j e k t wi rd de r Ve r such gemacht , nach über 10 J a h r e n e h e 

mal ige Abi tur ienten e rneu t zu befragen. 

Die Entwicklung und Arbe i t des Sozia lwissenschaf t l ichen In fo rmat ions 

zen t rums in Peking s ch i l de r t Prof . WANG in e inem Bei t rag , den er uns 

anläßl ich se ines Besuchs im ZENTRALARCHIV zugesagt h a t t e . 

Zum Schluß noch de r Hinweis auf eine im ZENTRALARCHIV stat tf indende 

Tagung über die Benutzung de r World Handbook-Daten. Anmeldungen zu 

d i e s e m B e n u t z e r s e m i n a r sind noch möglich, m ü s s e n abe r umgehend be im 

ZENTRALARCHIV eint reffen. 

F r a n z Bauske 
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WORLD HANDBOOK III - ZENTRALARCHIV Workshop in Cologne 
June 28-29, 1984 

As indicated in our l a s t news le t t e r a Workshop on World Handbook III will 

take place at the ZENTRALARCHIV. 

The WORLD HAND BOOK OF POLITICAL AND SOCIAL INDICATORS III was 

compiled by Char les L. TAYLOR and David A. JODICE at the Wis senscha f t s 

z e n t r u m Ber l in . It is an updated and extended ve r s ion of the f o r m e r World 

Handbook co l l ec t ions . The data files we re p r o c e s s e d and fully documented 

by the ZENTRALARCHIV. They a r e ava i lab le as OSIRIS and SPSS files f rom 

the ZENTRALARCHIV. Dis t r ibut ion r igh t s we re a l so granted to the ICPSR. 

This Workshop will in t roduce potential u s e r s to the design of World Hand

book III and to plans for future ex tens ions . F u r t h e r m o r e t h e r e will be 

p r e sen t a t i ons of p a r t i c u l a r ana lyses of World Handbook III data: 

Prof . Char l e s L. TAYLOR, Virginia State Univers i ty : 
Measur ing Po l i t i ca l Leve l s and Change: The World Handbooks of Po l i t i ca l 
and Social Ind ica tors 

Some P a t t e r n s in Domes t ic Violence and Governmen t Change 

Prof . Edward N. MULLER, Univers i ty of Ar izona : 
Inequality and Po l i t i ca l Violence 

Prof . E r i c h WEEDE, Univers i ty of Cologne: 
Po l i t i ca l Democracy , State Strength, and Economic Growth in LDCs: 
A C r o s s National Study 

D r . Ulr ich WIDMAIER, Wissenschaf t s Zentrum Ber l in : 
C r o s s - S e c t i o n a l and Longitudinal Effects in the Analys is of World Handbook 
Even ts Data 

Rolf UHER, ZENTRALARCHIV für e m p i r i s c h e Sozia l forschung: 
P r o c e s s i n g and Documenting the World Handbook Data - A User Orientated 
Se rv ice 

The P r o g r a m m e will a l so provide ample t ime for d i s c u s s i o n s . We expect 

pa r t i c ipan t s f rom Italy, G r e a t Br i ta in and the N e t h e r l a n d s . There fore the 

Conference language wil l be Eng l i sh . 

The ZENTRALARCHIV will offer a c c e s s to the WHB III data on i ts IBM 4331 

(VM/SP 1.2 - CMS) Computing c e n t e r . In t e res t ed pa r t i c ipan t s will have the 
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opportuni ty to work online with these data during the s e m i n a r . 

The WHB III Workshop will be held under the ausp ices of the In ternat ional 

Social Science Council - Standing Commit tee on Compara t ive R e s e a r c h 

(ISSC - SCOCRES). 

P l e a s e r e t u r n the filled in form until June 10, 1984 to: 

Z e n t r a l a r c h i v für e m p i r i s c h e Sozial forschung 
Univers i t ä t zu Köln 
z .Hd . Rolf Uher 
B a c h e m e r S t r . 40 
D - 5000 Köln 41 
Te l . 0221 - 44 40 86-88 
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DIE ADRESSENLOKALISATION BEI EINER WIEDERBEFRAGUNG NACH 10 BZW. 13 JAHREN 

1. Primäruntersuchung (1969/70) und Wiederbefragung 

(1984) 

Bei Wiederholungsbefragungen und Wiederbefragungen bes teht das P r o b l e m 

des Wiederauffindens d e r Befragten und des damit verbundenen S t ichproben

schwunds . Bei Wiederholungsbefragungen werden d iese lben Sachverha l te 

be im selben P e r s o n e n k r e i s wiederhol t e r f rag t , bei Wiederbefragungen w e r 

den be im selben P e r s o n e n k r e i s überwiegend neue Sachverha l te e r f r ag t . 

Aufgrund der Zie lse tzung von Wiederholungsbefragungen is t die Zei t spanne 

zwischen den Wellen me i s t ens ve rhä l tn i smäß ig kurz , wenn z . B . bei Wahl

untersuchungen k u r z - und mi t t e l f r i s t ige V e r ä n d e r u n g s p r o z e s s e oder die 

Wirkung von E r e i g n i s s e n fes tges te l l t werden so l l . Bei Wiederbefragungen 

dagegen sol len Sachverha l t e e r f r ag t werden, die zur Zei t de r P r i m ä r b e 

fragung unbekannt sind bzw. die sich e r s t in l ängeren Zei tabschni t ten en t 

wickeln ( z . B . Mobi l i t ä t s - , Lebenslauf- und E r e i g n i s u n t e r s u c h u n g e n ) . Die 

Befürchtung eines s t a r k e n St ichprobenschwunds durch nicht wiederauff ind

ba re Befragte is t wohl ein Hauptgrund dafür, daß solche Untersuchungen 

r e l a t i v se l ten durchgeführ t we rden . S ta t tdessen en tsche ide t man sich für 

r e t r o s p e k t i v e Befragungen, bei denen abe r das P r o b l e m de r Rücker innerung 

und Rekonst rukt ion lang zurück l iegender Sachverha l te bes teh t . 

Der folgende Ber ich t behandelt die E r g e b n i s s e e iner Adres sen loka l i s a t i on 

nach 10 bzw. 13 J a h r e n im Rahmen des P r o j e k t s "Bildung Lebenslauf" . E ine 

Wiederbefragung von ehemal igen Gymnas i a s t en der K la s se 10 (Unte r sekun

da, Schuljahr 1969/70) wird zur Zeit im ZENTRALARCHIV mi t f inanzie l ler 

Unters tützung der Deutschen For schungsgeme inscha f t durchgeführ t (Fuß

note 1). Vorausgegangen sind eine P r i m ä r u n t e r s u c h u n g , in der die Gymna

s i a s t en und de ren E l t e r n befragt wurden (Fußnote 2) und eine Z u s a t z u n t e r 

suchung, in der durch Auswer tung von Schulakten die Bildungslaufbahn der 

Gymnas i a s t en bis zum Abitur erhoben wurde (1982/83) (Fußnote 3). Die 

u r sp rüng l i che St ichprobe umfaßte 3295 Schüler aus 121 Schulk lassen in 

68 Gymnas ien in Nord rhe in -Wes t f a l en . 
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Abb. 1 P r i m ä r - , Z u s a t z - und Wiederbefragung 

Aus de r P r i m ä r u n t e r s u c h u n g wa ren die A d r e s s e n de r E l t e r n von 1969/70 

bekannt, in der Zusa tzun te r suchung wurden die E l t e r n a d r e s s e n für ca . 70% 

de r St ichprobe e rhoben . Da die m e i s t e n Schüler bis 1973 das Gymnas ium 

v e r l a s s e n hat ten, lag für s ie die bis dato a k t u a l i s i e r t e A d r e s s e de r E l t e r n 

vor; für Schüler , die vorze i t ig das Gymnas iu m v e r l a s s e n hatten, ex i s t i e r t e 

en t sp rechend die bis zu j enem Zeitpunkt gültige A d r e s s e der E l t e r n . A u ß e r 

dem waren für die m e i s t e n Schüler und E l t e r n die folgenden Angaben bekannt: 

V o r - und Zuname, G e b u r t s m o n a t und - j a h r , Konfession, Gesch lech t des 

Schü le r s ; Vor - und Zuname, Konfession des V a t e r s . 

In k l e ine r en Tei lgruppen abe r fehlten z . B . die Vornamen der Schüler oder 

es war nur das G e b u r t s j a h r bekannt . In de r Zusa tzun te r suchung war für 

ca . 400 Schüler schon ve r such t worden, die A d r e s s e durch E i n w o h n e r m e l d e 

a m t - R e c h e r c h e n zu e r m i t t e l n . Die gewonnenen Er fah rungen konnten bei d e r 

A d r e s s e n l o k a l i s a t i o n für die g e s a m t e S t ichprobe v e r w e r t e t werden . Das 

h i e r e r z i e l t e E r g e b n i s und die Erfo lge bei e iner Adres sen loka l i s a t i on nach 

6 J a h r e n (Fußnote 4) zeigen, daß unvermute t hohe Lokal i sa t ionsquoten auch 

nach l änge ren Zei t spannen e r r e i c h t werden können. 
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2. D i e H i l f s m i t t e l d e r A d r e s s e n 1 o k a 1 i s a t i o n 

F ü r die A d r e s s e n l o k a l i s a t i o n stehen P o s t - und E i n w o h n e r m e l d e a m t s r e c h e r -

chen zur Verfügung. Beim A d r e s s e n k o n t r o l l s e r v i c e der Bundespost (AKS) 

prüfen P o s t a m t und d e r zuständige Pos tbo te die Gült igkeit e ine r angegebe 

nen A d r e s s e . Dazu wird ein P o s t k a r t e n v o r d r u c k verwandt , auf d e s s e n Rück

se i t e die zu prüfende A d r e s s e angegeben wi rd und der an das zuständige 

Zus te l lpos tamt gesch ick t w i r d . Der AKS a r b e i t e t schnel l (in 2-3 Tagen ist 

die P o s t k a r t e zurück) und kos tengünst ig (die Kar te wird mi t d e r n o r m a l e n 

Pos tka r t engebühr f r ank ie r t ) . A l l e rd ings hängt die e r fo lgre iche Wiederauf

findung nach e inem Wohnor twechse l davon ab, ob die neue A d r e s s e von 

Nachbarn oder E l t e r n e r f rag t werden kann öder ob sie d e m P o s t a m t auf

grund eines Nachsendean t r ages bekannt i s t . Sind d i e se Bedingungen nicht 

gegeben oder l iegen häufige und lang zurückl iegende Wohnor twechse l vor, 

so eignet s ich de r AKS ehe r zur Prüfung d e r Gült igkeit von A d r e s s e n a l s 

zur Reche rche neuer A d r e s s e n . Der AKS kann zu folgenden E r g e b n i s s e n 

führen: 

1 . die angegebene A d r e s s e wird bes tä t ig t , 

2 . eine neue A d r e s s e wird angegeben, 

3 . d e r A d r e s s a t is t unbekannt verzogen, de r A d r e s s a t / d i e A d r e s s e 

is t unbekannt im Zus t e l l bez i rk . 

Zweites Hi l fsmi t te l d e r Adres sen loka l i s a t i on sind Auskünfte de r E inwohne r 

m e l d e ä m t e r (EMA). Die Meldeämte r d e r Gemeinden werden angesch r i eben 

und um Überprüfung e iner A d r e s s e gebe ten . Um Por tokos t en und P a p i e r 

flut mögl ichs t ger ing zu hal ten, i s t es zweckmäßig, Sammelanf ragen zu 

s te l len und solche Ansch re iben zu verwenden, die von den Ä m t e r n g le ich

zeitig als B e a r b e i t u n g s - und Rücksendebeleg genutzt werden können. Die 

Auskünfte sind bis auf wenige Ausnahmen gebührenf re i (hängt von de r G e 

bührenordnung der Gemeinde ab), es r e i c h t de r Hinweis auf den w i s s e n 

schaft l ichen Zweck d e r Reche rche und die Angabe des Bewi l l igungsbescheids 

de r fördernden Inst i tu t ion. Al le rd ings ents tehen ve rg l e i chswe i se hohe P o r t o 

kos ten (Brief- und Rückporto) bei E inze lanf ragen . Durch die oben erwähnten 

Sammelanf ragen können d iese Kosten a l l e rd ings r e d u z i e r t w e r d e n . Die Be

a rbe i tungsze i t der Anfragen is t s eh r un te r sch ied l ich , im Durchschni t t i s t 
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mit e iner Dauer von 14 Tagen zwischen Absenden d e r Anfrage und Eingang 

d e r Antwort zu r echnen . A u ß e r d e m ist zu beachten, daß die Meldeämte r 

nur verpf l ichte t sind, die R e g i s t e r de r l e tz ten 5 J a h r e durchzusehen (Aus

nahme: im Fa l l e de r Beweispf l icht) . Bei u n s e r e r Lokal i sa t ion wurden a l l e r 

dings nur von e ine r Gemeinde Anfragen mi t d i e s e r Begründung zu rückge 

w i e s e n . Mit zunehmender Ra t iona l i s i e rung der Meldeämte r (Mikrover f i l 

mung und Aus lagerung von Vorgängen) könnte d iese F r i s t abe r zu e inem 

P r o b l e m werden, so daß eine Lokal i sa t ion von A d r e s s e n vor Ablauf von 

5 J a h r e n r a t s a m i s t . 

Die EMAs sind nach häufigen und lang zurückl iegenden Wohnor twechse ln 

de r Z ie lpe r son e r fo lg re i che r bei der Wiederauffindung von A d r e s s e n a l s 

de r AKS. Aber der Lokal isa t ionsaufwand is t auch höher , weil j ede r Wohn

o r twechse l über die en t sp rechenden Meldeämte r nachverfolgt werden m u ß . 

Die EMAs geben auch Namensänderungen bekannt . Die Adressenprüfung 

du rch die EMAs kann zu folgenden E r g e b n i s s e n führen: 

1 . die angegebene A d r e s s e wi rd a l s pol ize i l iche M e l d e a d r e s s e 

bes tä t ig t , 

2 . eine neue A d r e s s e wi rd angegeben, 

3 . d e r A d r e s s a t kann nicht ident i f iz ier t werden ( m e h r e r e P e r s o n e n 

mit g le ichem Namen) , de r A d r e s s a t / d i e A d r e s s e is t unbekannt bzw. 

die angegebene P e r s o n war nie in der Gemeinde geme lde t . 

Besonde r s wichtig für die EMAs is t die Angabe des genauen G e b u r t s d a t u m s 

de r P e r s o n , da viele Kar t e i en nach d i e s e m M e r k m a l s o r t i e r t s ind. F ü r die 

Adres sen loka l i s a t ion , über die h i e r be r i ch te t wird, lag nur de r G e b u r t s 

monat und das Gebur t s j ah r des Schü le r s vor , so daß eine Reihe von Anfragen 

zurückkam, bei denen es Schwier igkei ten bei de r E rmi t t l ung de r P e r s o n 

gab . Grundsä tz l i ch sol l ten den EMAs a l le Angaben zur Verfügung ges te l l t 

w e r d e n , die die Ident if iz ierung e ine r P e r s o n e r l e i c h t e r n : V o r - und Zuname, 

bei v e r h e i r a t e t e n F r a u e n de r G e b u r t s n a m e , genaues Gebur t sda tum, Kon

fess ion und A d r e s s e de r P e r s o n . Wenn möglich, auch die vo rhe r ige A d r e s s e 

und de r zweite Wohns i tz . A u ß e r d e m können noch a l le genannten Angaben 

zum Vater bzw. zur Mutter h i l f re ich se in . 

Se lbs t wenn e inzelne Angaben fehlen, können die EMAs dennoch wei te rhe l fen . 
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Relat iv e r fo lgre ich war die Adre s sen loka l i s a t i on für eine Gruppe von 

Schülern (N = 216), d e r e n Vornamen nicht bekannt w a r e n . Durch die Angabe 

a l l e r bekannten M e r k m a l e des Schüle rs und de r E l t e r n konnten die EMAs 

für 189 Schüler die Vornamen angeben. 

3 . D e r A b l a u f d e r A d r e s s e n l o k a l i s a t i o n 

Bekannt w a r e n a l so die A d r e s s e n de r E l t e r n von 1970 bzw. 1973, l oka l i s i e r t 

werden sol l ten die je tz igen Wohnadres sen d e r Schü le r . Zie l war eine s o 

wohl durch den AKS a l s auch durch die EMAs bes tä t ig te A d r e s s e , denn nur 

wenn beide Bestä t igungen für eine A d r e s s e vor l iegen, i s t mit z i eml i che r 

S icherhe i t auch die Wohnad re s se e r m i t t e l t . Daß M e l d e a d r e s s e , A d r e s s e 

für die Pos tzus te l lung und Wohnadres se nicht ü b e r e i n s t i m m e n müssen , kann 

man s ich an e inem Beisp ie l ve rdeu t l i chen . Eine 30jährige Z ie lperson , die 

noch s tudier t , kann in der Stadt B gemelde t (Meldeadresse ) sein, wohnt 

a b e r nach e inem Wechse l der Univers i tä t in Stadt C (Wohnadresse) und die 

H e i m a t a d r e s s e ( E l t e r n a d r e s s e ) in Stadt A is t we i te rh in eine gültige Zus t e l l 

a d r e s s e für die P o s t . Unter d e r EMA-bes t ä t i g t en A d r e s s e in Stadt B kann 

de r In te rv iewer den Befragten nicht finden und unter der AKS-bes tä t ig ten 

A d r e s s e der Stadt A (Heimat - und E l t e r n a d r e s s e ) i s t der Befragte vie l le icht 

nur am Wochenende oder in den S e m e s t e r f e r i e n anzutref fen . Die eigent l iche 

Wohnad re s se des Befragten kann in d i e s e m F a l l nur l o k a l i s i e r t werden, 

wenn die E l t e r n (in Stadt A) die A d r e s s e des Kindes dem Pos tbo ten mi t te i len 

oder be im P o s t a m t d e r Stadt B ein Nachsendean t rag vor l i eg t . 

In den m e i s t e n Fä l len kann man a b e r davon ausgehen, daß Melde - , Wohn

a d r e s s e und A d r e s s e für die Pos t zus t e l lung ü b e r e i n s t i m m e n . In d i e sen F ä l 

len würde be re i t s die E M A - R e c h e r c h e de r A d r e s s e a u s r e i c h e n . Die P r o b l e m 

fälle zwingen abe r dazu, eine AKS- und eine EMA-Bes tä t igung von a l len 

A d r e s s e n a n z u s t r e b e n . S t immten Wohn- und M e l d e a d r e s s e nicht übere in , 

so bes teh t noch die Chance, die W o h n a d r e s s e über den AKS zu e r m i t t e l n . 

S t immten Z u s t e l l a d r e s s e de r P o s t (He ima t - und E l t e r n a d r e s s e ) und Wohn

a d r e s s e nicht übere in , so bes teh t die Chance, die W o h n a d r e s s e über die 

EMAs zu e r m i t t e l n . Die zusä tz l ichen Kosten de r Reche rche über EMA und 

AKS sind g e r i n g e r a l s d ie Kosten, die bei ve rgeb l i che r Kontaktaufnahme des 
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I n t e r v i e w e r s en t s t ehen . A d r e s s e n , die von den EMAs bes tä t ig t werden, 

nicht a b e r vom AKS, sind n i c h t für den Fe lde in sa t z gee ignet . A d r e s s e n , 

die vom AKS bes tä t ig t werden, abe r nicht von den EMAs, können für den 

F e l d e i n s a t z verwandt we rden . Liegt eine EMA- und  AKS-bestätigte A d r e s s e 

vor und is t d i e s e A d r e s s e die H e i m a t - (E l t e rn - ) A d r e s s e , so bleibt i m m e r 

noch die F r a g e , ob die Z ie lpe r son t a t säch l i ch bei den E l t e r n lebt oder ob 

sie woander s wohnt, abe r unter de r H e i m a t a d r e s s e gemelde t i s t und die 

P o s t über d iese A d r e s s e zuges te l l t w i rd . 

Zu Beginn u n s e r e r Lokal i sa t ion wurden a l le A d r e s s e n der E l t e r n kombin ie r t 

mi t den Schü le rnamen an die P o s t ä m t e r d e r Gemeinden geschick t (AKS 1), 

in denen die E l t e r n 1970 bzw. 1973 gewohnt hat ten (s iehe Übers ich t 1). Da 

v e r m u t e t wurde, daß ein g r o ß e r Teil de r E l t e r n noch unter den u r s p r ü n g 

l ichen A d r e s s e n e r r e i c h b a r sein würde , konnte mit e inem großen Antei l 

von aktue l len und auch neuen A d r e s s e n d e r Schüler ge rechne t werden (Aus 

kunft des Pos tboten von den E l t e r n ) . Auf d i e se Weise enthält man die ak 

tue l le A d r e s s e des S c h ü l e r s aus e r s t e r Hand und " ü b e r s p r i n g t " a l le zwi

schen u r sp rüng l i che r A d r e s s e und ak tue l l e r A d r e s s e mögl ichen Wohnor te . 

Ta t säch l i ch e rh ie l t en wi r im e r s t e n Schr i t t d e r Adres sen loka l i s a t i on 1520 

bes tä t ig te A d r e s s e n , 653 neue A d r e s s e n und 898 A d r e s s e n , die nicht b e 

s tä t ig t wurden (s iehe Übe r s i ch t 1). 87 A d r e s s e n , die schon in de r Z u s a t z 

untersuchung l oka l i s i e r t worden waren , sind in Übers i ch t 1 a ls d i r ek t über 

die EMAs r e c h e r c h i e r t e A d r e s s e n angegeben, wei l in d e r Z u s a t z u n t e r s u 

chung nur über die EMAs loka l i s i e r t w u r d e . 

Die 1520 bes tä t ig ten A d r e s s e n sind abe r (wie vorhin erwähnt) nicht a l s gü l 

tige Wohnor t ad re s sen anzusehen, denn h i e r wurde vom Pos tbo ten häufig 

nur die H e i m a t a d r e s s e bestä t igt , ohne daß de r Schüler noch in der Wohnung 

de r E l t e r n l eb t e . Deswegen wurden a l l e A d r e s s e n unter Berücksicht igung 

de r E r g e b n i s s e des AKS an die EMAs gegeben (EMA 1). Anschl ießend w u r 

den die we i t e r en Wohnor twechse l zunächst nur noch über die EMAs w e i t e r 

verfolgt , e inmal weil ein Wiederauffinden de r P e r s o n nach m e h r e r e m Wohn

o r twechse l du rch den AKS (Angabe von neuen Adre s sen ) nicht so e r fo lgve r 

sp rechend war wie be im e r s t e n Schr i t t (Auskünfte bei E l t e r n ) und zum a n 

deren , weil das Ziel de r Lokal isa t ion ja eine EMA- und AKS-bes tä t ig te 

A d r e s s e war und die Zahl de r P e r s o n e n mi t m e h r e r e n Wohnor twechseln s ich 
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Übers ich t 1: Ablauf der Adres sen loka l i s a t i on 
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mit j edem Loka l i s a t i ons sch r i t t d r a s t i s c h v e r r i n g e r t e . E inen groben A n h a l t s 

punkt für die Anzahl de r Loka l i s a t i ons sch r i t t e über die EMAs hatten wir 

aufgrund der E r g e b n i s s e de r Adre s sen loka l i s a t i on in der Z u s a t z u n t e r s u 

chung. Die Zahlen in Übers ich t 1 zeigen, daß schon nach dem zweiten L o 

k a l i s a t i o n s s c h r i t t (EMA 2) über 3/4 d e r l e tz t l i ch l oka l i s i e r t en A d r e s s e n 

durch die EMAs bes tä t ig t w a r e n . Al le rd ings wurde i m m e r , wenn die Loka

l i sa t ion über die EMAs erfolglos blieb, von d i e s e m s t a r r e n Schema a b g e 

wichen . Der ge samte Vorgang wurde durchgesehen und für a l le in F r a g e 

kommenden A d r e s s e n E M A - und AKS-Anfragen wiederhol t , auch deswegen, 

we i l nach u n s e r e n E r f ah rungen eine ident i sche Anfrage bei den EMAs e in

m a l zu e inem posi t iven, ein a n d e r e s Mal zu e inem negat iven E r g e b n i s 

führen kann. Übers i ch t 1 s te l l t a l so nur das Minimum de r Schr i t t e dar , das 

für die Lokal isa t ion notwendig w a r . 

Die A d r e s s e n r e c h e r c h e n über die Pos t (AKS 1) und die EMAs (EMA 1 bis 

EMA 6) führten schl ießl ich zu 2816 A d r e s s e n , die EMA-bes t ä t ig t waren 

( r ech t s unten in Übers i ch t 1). Bis auf wenige Ausnahmen wurden d iese 

A d r e s s e n auch durch die dann noch e inmal e ingese tz te P o s t r e c h e r c h e 

(AKS 2) bes tä t ig t . Nur bei 34 P e r s o n e n war die M e l d e a d r e s s e nicht m e h r 

gültig, h i e r l i e fe r te de r AKS eine neue A d r e s s e (vermut l ich die Wohnor t 

a d r e s s e ) , die abe r nicht durch die EMAs bes tä t ig t w u r d e . 4 P e r s o n e n w a r e n 

unbekannt v e r z o g e n . Auch die nicht durch die EMAs zu bes tä t igenden 

A d r e s s e n wurden noch e inmal durch den AKS r e c h e r c h i e r t (AKS 2, l inks 

unten in Übers ich t 1). Von den i n sgesamt 342 nicht EMA-bes t ä t ig t en A d r e s 

sen wurden 54 durch den AKS bes tä t ig t und für 5 Fä l l e e rh ie l t en wir neue 

A d r e s s e n (Pe r sonen , d ie nicht pol ize i l ich unter d e r W o h n o r t a d r e s s e g e 

me lde t sind), 283 A d r e s s e n w a r e n weder durch die EMAs noch durch den 

AKS zu l o k a l i s i e r e n . In d iesen Fä l l en wurde dann ve rsuch t , die E l t e r n zu 

l oka l i s i e r en (in de r g le ichen Weise wie bei den S c h ü l e r a d r e s s e n ) . In 190 

Fä l l en konnte die E l t e r n a n s c h r i f t e r m i t t e l t we rden . Diese E l t e r n e rh ie l t en 

ein Schre iben , in d e m Hin te rg rund und Ziele de r Wiederbefragung aus führ 

l ich da rge leg t und um die A d r e s s e des Kindes gebeten w u r d e . In 126 Fä l l en 

war die A d r e s s e n r e c h e r c h e über die E l t e r n e r fo lg re i ch . 
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4. Aufwand und Organisation der A d r e s s e n 1 o ka 1 i s a t i o n 

Wieviel Zeit für eine Adres sen loka l i s a t i on anzuse tzen ist , hängt davon ab, 

nach wieviel J a h r e n r e c h e r c h i e r t wird, welche St ichprobe vor l ieg t und 

wievie l Mi t a rbe i t e r für die Arbe i t en zur Verfügung s tehen . Die A d r e s s e n 

lokal isat ion, über die h i e r be r i ch te t wird, begann Juli 198 3 und wurde im 

Janua r 1984 a b g e s c h l o s s e n . Den größten Teil d e r A d r e s s e n e rhä l t man in 

den e r s t e n d r e i Monaten. In d i e s e m Z e i t r a u m bes teht jedoch auch das 

P r o b l e m , die Fül le d e r AKS-Kar ten und EMA-Schre iben laufend zu b e a r 

bei ten . An d e r Adres sen loka l i s a t i on w a r e n eine s tudent i sche Hilfskraft 

(20 Wochenstunden) während de r gesamten Zeit, eine s tudent i sche Hilfskraft 

für 5 Monate, de r P r o j e k t b e a r b e i t e r für 3 Monate und d r e i w e i t e r e Studen

ten mit i n s g e s a m t 200 Stunden betei l igt (Fußnote 5). 

Um einen o r g a n i s a t o r i s c h re ibungs losen Ablauf de r Bearbei tung zur e r r e i 

chen und s i che rzus t e l l en , daß für jeden e inzelnen F a l l die notwendigen 

Loka l i sa t ionsa rbe i t en durchgeführ t werden, wurde der Aus-E ingang von 

AKS-Kar t en /EMA-Anf ragen (-Antworten) und das E r g e b n i s der Reche rche 

in e ine r SAS-Datei mi t Hilfe von S A S - F u l l s c r e e n fes tgeha l ten . SAS-Fu l l -

s c r e e n e rmögl i ch t eine in te rak t ive E ingabe und Edi t ion von Daten über das 

B i l d s c h i r m g e r ä t . Der E i n g a b e - und E d i t i o n s s c h i r m kann dabei ganz nach 

den Wünschen des Benu tze r s f o r m a t i e r t und a r r a n g i e r t w e r d e n . Der E i n 

g a b e s c h i r m für u n s e r e Lokal i sa t ion sah ähnlich aus wie das Ablaufschema 

in Über s i ch t 1. J edem Lokal i sa t ions s ch r i t t in Übers ich t 1 en t sp r ach eine 

Var iab le auf d e m E i n g a b e s c h i r m . Aus Datenschutzgründen wurden nur die 

Loka l i s a t i ons sch r i t t e , nicht A d r e s s e n oder Namen g e s p e i c h e r t . So konnte 

mi t Hilfe des B i l d s c h i r m s j ede rze i t für jeden Fa l l die Bearbe i tungsphase und 

die bis dahin durchgeführ ten Loka l i s a t i ons sch r i t t e fes tges te l l t we rden . Die 

Zuweisung e ines en t sp rechenden Lokal i sa t ions status und Auszählung für 

die ge samte St ichprobe e rgab dann jewei ls , inwiewei t die g e s a m t e Loka l i sa 

tion fo r tgeschr i t t en w a r . A u ß e r d e m konnten j ede rze i t P r o b l e m g r u p p e n h e r 

ausgegri f fen und nachgea rbe i t e t werden ( z . B . a l le A u s l a n d s a d r e s s e n ; a l le 

A d r e s s e n , die durch EMAs und AKS nicht e r m i t t e l t werden konnten und die 

noch e inmal du rchgesehen werden so l l t en) . 

Neben den P e r s o n a l k o s t e n ents tehen im wesen t l i chen P o r t o k o s t e n . Während 



s ich für eine Lokal i sa t ion die Po r tokos t en der AKS-Recherche r e l a t iv 

genau ka lku l i e ren l a s s e n (normale Pos tka r t engebühr x Lokal isa t ionssch r i t t e 

über den AKS x Anzahl de r Fä l le ) , hängen die Kosten de r E M A - R e c h e r c h e n 

von de r reg iona len Streuung und Klumpung d e r St ichprobe und der v e r m u t e 

ten reg ionalen Mobili tät de r Befragten ab . Als Daumenrege l kann gel ten: 

Je weniger reg iona le Mobili tät , um so weniger L o k a l i s a t i o n s s c h r i t t e . Je 

s t ä r k e r die reg ionale Klumpung, um so ge r inge r die Por tokos ten , weil 

Sammelanf ragen bei den Me ldeämte rn möglich s ind. 

5 . D a s E r g e b n i s d e r A d r e s s e n l o k a l i s a t i o n 

In Tab . 1 sind die E r g e b n i s s e de r Lokal i sa t ion zusammengefaß t . Die 

St ichprobe umfaßt 3295 Schüler , die s ich abe r um 52 P e r s o n e n v e r m i n d e r t , 

die nicht l oka l i s i e r t werden soll ten, weil s ie bzw. die E l t e r n schon mit de r 

Auswer tung der Daten de r P r i m ä r u n t e r s u c h u n g nicht e invers tanden w a r e n . 

40 Schüler w a r e n v e r s t o r b e n und für 5 Schüler wi rd z. Zt . noch an de r 

Lokal isa t ion gea rbe i t e t . Schl ießl ich haben wir Schüler , die im Ausland 

leben ( in sgesamt 40), aus d e m A d r e s s e n a n s a t z he r ausgenommen , weil in 

d iesen Fä l l en die Lokal isa t ion auf besondere Schwier igkei ten stößt und die 

schl ießl ich gewonnenen A d r e s s e n (28) nur für ein schr i f t l i ches Interview 

zur Verfügung s tünden. Als Ansatz für die Adres sen loka l i s a t i on e rgeben 

s ich somi t 3158 A d r e s s e n . 

Von d iesen 3158 A d r e s s e n sind 2997 für den Fe lde insa tz geeignet, näml ich 

2778 A d r e s s e n , die doppelt, a l so durch EMA und AKS bes tä t ig t sind, 93, 

die nur durch den AKS bes tä t ig t sind und 126 A d r e s s e n , die d i rek t von den 

E l t e r n k o m m e n . Die Lokal i sa t ionsquote be t räg t dami t 9 4 . 9 % des A d r e s 

s e n a n s a t z e s . 

Von den r e s t l i c h e n n i c h t - e r m i t t e l t e n 161 A d r e s s e n konnte d e r größte Tei l 

wede r durch AKS noch durch EMA e r m i t t e l t werden (93). Bei 4 A d r e s s e n 

l iegt eine EMA-Bes tä t igung , a b e r keine AKS- Bestät igung vor und für 64 

Schüler konnte zwar eine E l t e r n - , abe r keine S c h ü l e r a d r e s s e e r m i t t e l t 

w e r d e n . 
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Tab . 1 E r g e b n i s de r A d r e s s e n l o k a l i s a t i o n 

A d r e s s e n a n s a t z 

St ichprobe de r P r i m ä r u n t e r s u c h u n g 3295 

. / . Schule 14 (Auswertung ve rweiger t ) 52 

. / . v e r s t o r b e n e Schüler 40 

. / . noch in de r Lokal isa t ion 5 

. / .  Schüler , die im Ausland leben: 

davon A d r e s s e e r m i t t e l t 28 

nicht e r m i t t e l t 12 40 

A d r e s s e n a n s a t z 3158 

E r g e b n i s N % 

F ü r Fe lde in sa t z geeignete A d r e s s e n 

- AKS- und EMA-bes t ä t ig t e A d r e s s e n 2778 8 7 . 9 

- nur AKS-bes tä t ig te A d r e s s e n 93 3.0 

- von E l t e r n e rha l t ene A d r e s s e n 126 2997 4. 0 94. 9 

Nicht für Fe lde insa t z geeignete A d r e s s e n 

- nicht zu e rmi t t e l nde A d r e s s e n 93 3 .0 

- EMA-bes t ä t ig t e A d r e s s e n ohne 
AKS-Bestä t igung 4 0.1 

- E l t e r n a d r e s s e e rmi t t e l t , abe r keine 
A d r e s s e des Kindes e rha l t en 64 1 61 2.0 5.1 

3158 100.0 
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6. Die Lokali s a t ionsquote in verschiedenen Subgruppen 

Wenn in b e s t i m m t e n Subgruppen der St ichprobe die Wiederauffindung e r fo lg 

r e i c h e r is t a l s in a n d e r e n Subgruppen, dann sind schon vor Beginn de r Fe ld 

a r b e i t Bedingungen gegeben, die zu e iner V e r z e r r u n g de r u r sp rüng l i chen 

St ichprobe führen. Bei e x t r e m e n V e r z e r r u n g e n wäre die Aussagefähigkei t 

de r neu erhobenen Daten beg renz t . In Tab . 2 sind für ve r sch i edene Sub

gruppen die Lokal i sa t ionsquoten angegeben. Wesent l iche Unterschiede sind 

nur zwischen den Subgruppen S tad t -Land und den ve r sch iedenen Typen von 

Gymnas ien f e s t zus t e l l en . 

Die Subgruppen für S tad t -Land wurden anhand de r Stellen de r Pos t l e i t z ah l 

des Herkunf t so r tes gebi lde t . Die Lokal i sa t ionsquote v e r r i n g e r t sich, je 

g r ö ß e r de r Ort ist , aus dem de r Schüler k o m m t . D i e s e r s y s t e m a t i s c h e 

Effekt scheint auf die un te r sch ied l i che Bearbei tung de r Anfragen durch die 

EMAs zurückzuführen zu se in . Große M e l d e r e g i s t e r bea rbe i t en A d r e s s e n 

r e c h e r c h e n mit Hilfe de r Da tenve ra rbe i tung . Aus den A d r e s s e n r e c h e r c h e n 

wi s sen wir, daß geringfügig fehlerhafte Angaben bei d i e s e r A r t d e r B e a r 

beitung sofort zu e inem negat iven Loka l i sa t ionse rgebn i s führen, während 

die k l e ine ren ü b e r s c h a u b a r e n M e l d e r e g i s t e r , die mit Handkar te ien a rbe i t en , 

häufig K o r r e k t u r e n des Namens und Vornamens der P e r s o n mi t te i len (die 

bei der P r i m ä r u n t e r s u c h u n g handschr i f t l i ch erfaßten Namen und Vornamen 

von Schülern und E l t e r n waren nicht i m m e r eindeutig zu entziffern) . 

Unter den Subgruppen, die nach d e m Typ des besuchten Gymnas iums geb i l 

det wurden, l iegt die Lokal i sa t ionsquote de r Schüler , die ein m a t h e m a t i s c h 

na tu rwi s senscha f t l i ches Gymnas ium besucht haben (90.2%) unter dem 

Durchschn i t t . Diese etwas n i e d r i g e r e Lokal i sa t ionsquote hängt te i lweise 

mi t dem Herkunf tsor t zusammen , denn während in de r g e s a m t e n St ichprobe 

1 2 % de r Schüler aus Orten mi t e ine r e ins te l l igen Pos t l e i t z ah l kommen, sind 

es 27% bei Schülern von m a t h e m a t i s c h - n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Gymnas i en . 

Aber auch d i e se e twas höhe ren Untersch iede zwischen den Loka l i s a t i ons 

quoten ha l ten s ich in G r e n z e n . 

Keine Differenz is t g r ö ß e r a ls 8. 5% und nach d e m wohl wicht igs ten Merk 

mal , nach d e m die Schülerschaf t un t e rg l i ede r t werden kann - d e r sozia len 

Herkunft - sind keine s y s t e m a t i s c h e n V e r z e r r u n g e n e inge t r e t en . 
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7 . Z u s a m m e n f a s s u n g 

Das Loka l i sa t ionse rgebn i s nach 10 bzw. 13 J ah ren zeigt, daß man sich 

ke ineswegs desha lb gegen ein Längsschni t tdes ign en tsche iden sol l te , weil 

St ichprobenschwund und V e r z e r r u n g e n der u r sp rüng l i chen St ichprobe b e 

fürchtet w e r d e n . Auch bei Zei tspannen von über 10 J a h r e n kann d e r St ich

probenschwund m i n i m i e r t werden , wenn a u s r e i c h e n d e Angaben zur P e r s o n 

vor l i egen und die Lokal i sa t ion sorgfäl t ig geplant w i r d . 

Im Hinblick auf das h i e r d a r g e s t e l l t e Loka l i sa t ionse rgebn i s bleibt a b z u w a r 

ten, ob a l le e r m i t t e l t e n A d r e s s e n sich auch in der F e l d a r b e i t a l s gültige 

W o h n o r t a d r e s s e n e r w e i s e n . Möglich ist, daß einige A d r e s s e n , t r o t z EMA-

und AKS-Bestä t igung, nicht den t a t säch l i chen Wohnor t ad re s sen e n t s p r e c h e n . 

In d i e sen Fä l l en soll die t a t säch l i che W o h n o r t a d r e s s e des Schü le r s du rch 

den In te rv iewer r e c h e r c h i e r t we rden . 

Fußnoten: 

1) Das P ro jek t de r Wiederbefragung wurde von H . - J . HUMMELL, 
H. MEULEMANN, M. WIEKEN-MAYSER und R. ZIEGLER bean t rag t . 
B e a r b e i t e r i s t W. WIESE. 

2) Die P r i m ä r u n t e r s u c h u n g wurde im For schungs in s t i t u t für Soziologie, 
Köln von H . - J . HUMMELL, W. KLEIN, M. WIEKEN-MAYSER und 
R. ZIEGLER durchgeführ t . 

3) Die Zusa tzun te r suchung wurde von H. MEULEMANN und W. WIEKEN-
MAYSER bean t rag t und im ZENTRALARCHIV für e m p i r i s c h e Soz ia l 
forschung de r Univers i tä t zu Köln durchgeführ t . P r o j e k t b e a r b e i t e r w a r 
W. WIESE. 

4) D. FUCHS und E. ROLLER, 1980: Die Wiederauffindung von P e r s o n e n 
bei Wiederholungsbefragungen, ZUMA-Nachr ich ten 7, Nov. 1980. 

5) Rüdiger HEINE MANN hat die E ingabe - und Kont ro l lda te i geführt, die 
es e rmögl i ch te , laufend den Stand de r Loka l i sa t ionsa rbe i t en fes tzu
stel len, Bernd GRIMMER, Hors t UNGEWITTER, Rolf KNEPPERGES 
und Dagmar SCHERRERS haben an de r Adres sen loka l i s a t i on m i t g e a r b e i t e t . 

Wi lhe lm Wiese 
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DER REGIONALDATENPOOL IM ZENTRALARCHIV ALS SERVICEANGEBOT 

In den ZA-Informat ionen N r . 12 und N r . 13 wurde über Ents tehung und 

Konzeption des Regionaldatenpools be r i ch t e t . Im folgenden sol len einige 

Hinweise auf die Nutzungsmögl ichkei ten des Datenpools gegeben w e r d e n . 

Dazu werden das Datenangebot , die Such- und Auswahlmögl ichkei ten für 

Nutzer , die Datenwei te rgabe an I n t e r e s s e n t e n und die Akquis i t ionswünsche 

des ZENTRALARCHIVS k u r z s k i z z i e r t . 

D a s D a t e n a n g e b o t 

Als Folge d e r En t s t ehungsgesch ich te des Regionaldatenpools umfaßt die 

Datenbas i s d r e i u n t e r s c h e i d b a r e Ar ten von Datensä tzen: be re i t s vor Beginn 

de r Arbe i t am Regionaldatenpool vorhandene Archivs tudien, spez ie l l 

a k q u i r i e r t e Studien und se lbs t e r s t e l l t e Datensä tze (vgl. ZA-Informat ion 13). 

In i h r e r G e s a m t h e i t enthal ten d iese Da tensä tze im wesent l ichen Daten aus 

den Volkszählungen 1950, 1961 und 1970, aus de r Gebäude- und Wohnungs-

zählung 1968 und aus d e r Arbe i t s Stättenzählung 1970. Daneben sind A g g r e 

gatdaten für ve r s ch i edene Zeitpunkte - vor a l l e m aus den 70er J ah ren -

vorhanden, die auch auf amt l i che Sta t i s t iken zurückgehen . Die me i s t en Daten 

l iegen auf Kre i sebene a l s u n t e r s t e r r eg iona l e r Aggrega t ionss tufe vor . 

E in ige Var iab len sind zudem auf Wahlkre i sabgrenzungen umgerechne t v e r 

fügbar . Daneben l iegen die E r g e b n i s s e de r Bundestagswahlen und m e h r e r e r 

Landtagswahlen auf Wahlkre i s ebene vo r . 

Im Rahmen de r Koopera t ion mit der IFDO (Internat ional Fede ra t i on of Data 

Organ i sa t ions for the Social Sciences) hat das ZENTRALARCHIV die Auf

gabe übe rnommen , den deutschen Teil e iner europawei t e inhei t l ichen Daten

bas i s für die VolkszählungsZeitpunkte nach dem Zweiten Wel tkr ieg zu schaf

fen. Daher wurde im ZENTRALARCHIV für jeden der d r e i Zeitpunkte ein 

Da tensa tz für die IFDO-Var i ab l en auf R e g i e r u n g s b e z i r k s e b e n e e r s t e l l t . 

D iese Drei te i lung war nötig, da die Geb ie t s s t andsände rungen zwischen den 

E r h e b u n g s j a h r e n einen d i r ek ten Verg le ich de r Daten wie auch eine kons i s t en 

te Vergabe von Gebie tskennzi f fern über die d r e i ErhebungsZei tpunkte hinweg 

ohne Harmonis ie rungsaufwand unmöglich mach ten (vgl. ZA-Informat ion 12). 
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F ü r Bundes länder , R e g i e r u n g s b e z i r k e und Kre i s e l iegen inzwischen neun 

s e l b s t e r s t e l l t e Datensä tze vor - je e ine r für jede reg iona le Ebene und jedes 

Volks Zählung s jähr . Die ve r sch iedenen Datensä tze des Regionaldatenpools 

l iegen gene re l l a ls Rohdatenfi les vor, zum Teil auch a ls SAS-, SPSS- oder 

OSIRIS-Systemfi les . 

D i e S u c h - u n d A u s w a h l m ö g l i c h k e i t e n f ü r N u t z e r d e s 

R e g i o n a l d a t e n p o o l s 

Der Zugang zu den im Regionaldatenpool nachgewiesenen Datensä tzen kann 

g rundsä tz l i ch in der gleichen Weise geschehen, wie zu den übr igen Studien 

des ZENTRALARCHIVS. Al le rd ings sind die se lbs t e r s t e l l t e n Datensä tze 

des Regionaldatenpools b i she r noch nicht im veröffentl ichten Da tenbes t ands 

kata log des ZENTRALARCHIVS zu finden. 

F ü r den Datennachweis des Regionaldatenpools wurde desha lb eine synop

t i s che Var iab len l i s t e e r s t e l l t , d e r e n Konzeption b e r e i t s in d e r ZA-In fo rma

tion 13 e r l ä u t e r t w u r d e . Es bes tehen folgende Möglichkeiten, um an die 

i n t e r e s s i e r e n d e n Regionaldaten zu gelangen, bzw. in Erfahrung zu br ingen, 

ob die gewünschten Var iab len überhaupt vorhanden sind: 

1. E ins i ch tnahme in den Datenbes tandska ta log des ZENTRALARCHIVS. 

(Zugangsmögl ichkei t zu a l len Studien, die be re i t s l änger im ZENTRAL

ARCHIV vorhanden sind oder gezie l t für den Regionaldatenpool akqu i -

r i e r t wurden . ) 

2. E ins i ch tnahme in die synopt ische Var iab len l i s t e zum Regionaldatenpool . 

Dies kann mi t t e l s de r gedruckten Fas sung geschehen, die auf Anfrage 

ve r sende t w i rd . Im ZENTRALARCHIV liegt d iese Var iab len l i s t e auch 

a ls m a s c h i n e n l e s b a r e Da te i vor, so daß h i e r masch ine l l e Such

rout inen möglich s ind. 

(Diese r Weg is t für das gezie l te Suchen nach e inzelnen Var iablen in 

a l len Da tensä tzen des Regionaldatenpools besonde r s gut gee igne t . ) 

3 . Daneben e x i s t i e r t ein a lphabe t i sches Verze ichn i s de r Var iablen, we l 

ches das Suchen vor a l l e m in solchen Fä l l en beschleunigen soll, in 

denen die Zugehör igkei t von Var iab len zu Themenbe re i chen viel le icht 

nicht augenfällig i s t . 
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Folgende K u r z ü b e r s i c h t soll eine e r s t e Vors te l lung von den Inhalten v e r 

mi t t e ln . Die Var iab len l i s t e is t in Themenbe re i che gegl ieder t , die s ich im 

wesent l ichen an den en t sp rechenden Veröffentl ichungen d e r S ta t i s t i schen 

L a n d e s ä m t e r o r i e n t i e r e n . 

A Kennziffer, Gebiet , Klima 
B Bevölkerung 
C Bildung 
D E r w e r b s t ä t i g k e i t 
E A r b e i t s s t ä t t e n und Beschäft igte 
F P r o d u k t i o n s - und Landwir tschaf ts Stat is t ik 
G W i r t s c h a f t s - und F i ska lda ten 
H Wohnverhä l tn i sse 
I Bildungswesen 
K Gesundhe i t swesen 
L Sozia le inr ich tungen 
M Kul ture inr ich tungen 
N E r h o l u n g s - , Spor t - und F re i ze i t e in r i ch tungen 
O Verkehr und Kommunikat ion 
P V e r - und En t so rgungse in r i ch tungen 
Q Verwaltung, Behörden, öffentliche S iche rhe i t 
R Einzelhandel , Kred i t ins t i tu te 
S F lächendaten und - ind izes sons t ige r A r t 
T Sozia l indika toren 

Die Var iab len l i s t e zum Regionaldatenpool gibt a l s synopt ische Übers i ch t 

Auskunft da rübe r , welche Aggrega tda ten in we lche r Studie des ZENTRAL-

ARCHIVs vorhanden s ind. 

D ie se L is te enthäl t in de r obe r s t en Kopfzeile die Zeitpunkte, d a ru n t e r 

s tehen die S tud iennummern oder die Kennungen de r D a t e n s ä t z e . In de r l in

ken Randspal te s tehen die Var iab lene t ike t t en . 

Die e inzelnen Zel len der Tabel le enthal ten: 

in d e r 1. Zei le : Var i ab lenname in der en t sp rechenden Studie 

in de r 2. Zei le : Kennung der un te r s t en reg ionalen Ebene (Aggrega t ions 
niveau) : 
1 Bundesrepubl ik 
2 Bundesländer 
3 Reg i e rungsbez i rke 
4 K r e i s e , k r e i s f r e i e Städte 14 Wahlk re i se 
5 Gemeinden 
6 Stadt - oder Geme indebez i rke 
7 S tad t - oder Gemeinde te i l e 
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Abb. 1: Auszug aus der Variablenliste 
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in d e r 3. Zei le : Hinweisziffer für besondere Zusa tz informat ionen: 
ZI Zeitpunkt en t sp r i ch t nicht dem ErhebungsZei tpunkt 

der Studie 
Z2 Rechnungseinhei ten nicht ident isch 
Z3 Definition nicht ident isch oder unklar 
Z4 Fehlende Gebiete 
Z9 Sonderfäl le 

Anhand e ines Ausschn i t t s aus der Var iab len l i s t e soll der Suchvorgang 

beispielhaft e r l ä u t e r t werden (vgl . Abb. 1). 

Werden z . B . Angaben zur "Wohnbevölkerung, i n s g e s a m t " für 1950 gesucht , 

kann man de r Kopfzeile entnehmen, daß dafür d r e i Da tensä tze in F r a g e 

k o m m e n . In der e r s t e n Spalte läßt s ich ablesen , daß in d e m Datensa tz 

" Z F 5 0 " ( s . Kopfzeile) die "Wohnbevölkerung, i n s g e s a m t " a l s Var iab le 

"B102" vorhanden i s t (1 . Tabel lenze l le ) und auf K r e i s e b e n e (verkodet a l s 

"4") vor l i eg t . Den nächs ten beiden Spalten is t zu entnehmen, daß die g e 

suchte Var iab le auch in der C e n t r e - P e r i p h e r y - S t u d i e (C-P) a l s Var iab le 

V201 ex i s t i e r t und in de r ICPSR-Studie 0038 als Var iab le 135; in beiden 

Fä l l en auch auf d e m Aggrega t ionsniveau K r e i s . 

Möchte ein Benutzer nun eine Anzahl von Var iablen a l s Da tensa tz vom 

ZENTRALARCHIV zur Verfügung ges te l l t bekommen, so läßt s ich anhand 

der synopt ischen Var i ab len l i s t e le icht e rmi t t e ln , auf welche Studien und 

Datensä tze zurückgegriffen werden muß . 

Z u r D a t e n w e i t e r g a b e 

Die Wei te rgabe von Daten, die im Regionaldatenpool nachgewiesen werden, 

erfolgt en t sp rechend d e r im ZENTRALARCHIV üblichen Vorgehenswe i se . 

Es werden vornehml ich komple t te Datensä tze an den Benutzer abgegeben; 

spez ie l le Aufberei tungen, Var iab lenauswahlen oder Analysen sind nicht 

vo rgesehen . In d i e s e m Sinne würde dann am Ende eines e r fo lg re ichen Such

p r o z e s s e s gegebenenfal ls die Bestel lung e ines oder m e h r e r e r Datensä tze 

aus d e m ZENTRALARCHIV s tehen können, wobei die ZA-Benu tzungs - und 

Kostenordnung gi l t . 
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W e i t e r e n t w i c k l u n g d e s R e g i o na l d a t e np o o 1 s im 

Z E N T R A L A R C H I V 

Ähnlich wie dies für Studien aus der Umfrageforschung gilt, bes teht auch 

I n t e r e s s e an Regiona lda tensä tzen für den wei te ren , kont inuier l ichen Ausbau 

des Regionalda tenpools . Deshalb darf an d i e s e r Stel le die Bitte geäußer t 

werden, d e m ZENTRALARCHIV auch Da tensä tze aus d i e s e m F o r s c h u n g s 

be re i ch zur Arch iv ie rung zu ü b e r s t e l l e n . Neben Daten für Bundes länder , 

Reg i e rungsbez i rke und K r e i s e i n t e r e s s i e r e n h ie r auch Daten für reg iona le 

Aggrega t ionsebenen un te rha lb von K r e i s e n oder Gemeinden . F ü r solche 

Daten wird wegen des Umfangs keine Flächendeckung bundesweit anges t r eb t . 

Es i s t jedoch v o r s t e l l b a r , daß für solche k l e ine ren r äuml ichen Einhei ten 

ökologische Untersuchungen anhand ' t y p i s c h e r ' Be isp ie l reg ionen in Zukunft 

l e i ch t e r mögl ich werden , wenn s ich dafür ein gewi s se r Datenfundus im 

Sinne e ines ' F l i cken tepp ichs ' a n s a m m e l n so l l t e . 

Edwin F e r g e r 

ZENTRALARCHIV FÜR EMPIRISCHE SOZIALFORSCHUNG (Hrsg.) 

UMFRAGEN AUS DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 1945/1982: 

Datenbestandskatalog des ZENTRALARCHIVS für empirische Sozialforschung, 

[erstellt von Franz Bauske] 

Eine Information über die Archivbestände des Zentralarchivs gibt der Datenbestandskatalog, 
der Datenbestandskatalog. 

Der Katalog gliedert sich in vier Teile. Im Mittelpunkt des 530 Seiten (Format DIN A4) 
umfassenden Katalogs stehen die detaillierten Beschreibungen der Studien (vgl. nächste 
Seite), die insbesondere über die verschiedenen Register (u.a. Frageninhalt, 
Erhebungsgebiet, Populationsmerkmale, Erhebungsjahr) erschlossen werden können. 

Der Datenbestandskatalog ist beim ZENTRALARCHIV Tür 35,- DM erhältlich. 
Gleichzeitig ist er als Publikation im CAMPUS-Verlag Frankfurt erschienen und über den 
Buchhandel zum Verlagspreis erhältlich. 

Bitte benutzen Sie für Katalog-Bestellungen beim ZENTRALARCHIV den Bestellzettel auf 
der übernächsten Seite. 
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DER NEUE DATENBESTANDSKATALOG DES STEINMETZARCHIVS 

Das S t e inme tza rch iv is t das dem ZENTRALARCHIV v e r g l e i c h b a r e n i e d e r 

ländische Inst i tut in A m s t e r d a m . Schon im Mai vor igen J a h r e s wurde de r 

neue Datenbes tandskata log d i e se s Arch ivs veröffent l icht . Der Katalog doku

m e n t i e r t weit über 1100 m a s c h i n e n l e s b a r e Studien in eng l i sche r S p r a c h e . 

Die a r c h i v i e r t e n Untersuchungen s t a m m e n aus den ve r sch i edens t en Bere ichen 

de r e m p i r i s c h e n Soz ia l forschung. Das S t e inme tza rch iv bietet d e m Sozia l 

fo r sche r die Möglichkeit , d iese Studien für Trendana lysen oder w e i t e r 

gehende Sekundärana lysen zu ent leihen oder a ls Vorbere i tung neuer Unte r 

suchungen zu nutzen. 

Zieml ich einfach und ohne große Kosten können anhand des Katalogs Daten

sä t ze zu den ve r sch i edens t en Themen r e c h e r c h i e r t werden . Alle Un te r su 

chungen sind mit Ti te l (hol ländisch und englisch) , Erhebungsgeb ie t , Anzahl 

der Var iablen, Kurzfassung des F ragen inha l t s usw. de t a i l l i e r t be sch r i eben . 

Der Katalog umfaßt einige Reg i s t e r , die einen r a s c h e n und gezie l ten Zugriff 

auf die e inzelnen Studien e rmög l i chen . So gibt es zum Beispie l Nachsch lage 

mögl ichkei ten über Erhebungsgeb ie te , P o p u l a t i o n s m e r k m a l e und E r h e b u n g s 

j a h r e . Ein Sch lagwor tve rze ichn i s der Kurzfassung des F ragen inha l t s i s t 

auch ve r fügbar . Wegen des Umfangs i s t es jedoch nur auf Micro- f iche e r 

hä l t l i ch . Dieses R e g i s t e r umfaßt ungefähr 21 . 000 Suchworte (KWIC-Regis ter ) 

in a lphabe t i s che r Reihenfolge mit e inem Verweis auf die A r c h i v n u m m e r . 

Der Katalog (630 Sei ten s tark) i s t be im S te inme tza rch iv für fl. 45, 00 e r h ä l t 

l i ch . 

S te inmetza rch ie f - SWIDOC 
H e r e n g r a c h t 410 
1017 BX A m s t e r d a m 
Nieder lande 

• 

-
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DIE ANFÄNGE DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG IN DEUTSCHLAND NACH DEM KRIEGE 
„Die OMGUS-, HICOG- und EMBASSY-Studien" 

Seit Ende 1945 wurde unter der Leitung a m e r i k a n i s c h e r Behörden eine 

s y s t e m a t i s c h e Er fo r schung von Meinungen und Eins te l lungen in der deu tschen 

Bevölkerung be t r i eben . Diese , unter d e m Namen der jewei ls v e r a n t w o r t 

l ichen a m e r i k a n i s c h e n Diens t s t e l l en (OMGUS, HICOG bzw. EMBASSY) 

bekannten Studien, zählen zu den e r s t e n Untersuchungen, die in Deutschland 

mi t modernen Methoden de r Umfrageforschung durchgeführ t wurden . 

Neben d e m Nutzen d i e s e r Erhebungen für die e m p i r i s c h e fundierte E r f o r 

schung de r deu tschen Nachkr i egsgesch ich te kann ihnen auch große Bedeu

tung für die Entwicklung de r von A m e r i k a in den frühen 30er J a h r e n k o m 

menden, spä t e r jedoch von den Nat iona l soz ia l i s ten unterbundenen (vgl. 

ADORNO et a l . 1956, S. 420; MAUS 1967, S. 31) e m p i r i s c h e n Sozia l for 

schung in Deutschland b e i g e m e s s e n we rden . Insgesamt wurden unter a m e 

r i k a n i s c h e r Leitung bis Juni 1962 über 200 Befragungen in Deutschland 

durchgeführ t , die die Grundlage für über 500 Unte rsuchungsber ich te d a r 

s t e l l en . Es is t das Verd iens t von MERRITT und MERRITT, eine lückenlose 

Auflistung und für viele Repor t s eine k u r z e Beschre ibung e r s t e l l t zu haben 

(MERRITT und MERRITT 1970, 1980). Nahezu al le Ber ich te sind je tz t in 

den B i b l i o t h e k s b e s t ä n d e n  d e s ZENTRALARCHIVS ver fügbar . 

I n h a l t l i c h e r Ü b e r b l i c k 

Das T h e m e n s p e k t r u m de r Umfragen is t auße ro rden t l i ch b re i t . Grunde in

stel lungen, pol i t i sche Or ien t i e rungen und wir t schaf t l iche Aspekte finden 

ebenso Berücks icht igung wie Meinungsreakt ionen auf t agespo l i t i sche E r 

e i g n i s s e . Ein g roßer Teil der Studien beschäft igt s ich mi t F r a g e n zum 

Ost-West -Konf l ik t und dami t in Verbindung s tehenden m i l i t ä r i s c h e n und 

ver te id igungspo l i t i schen Themen (Wiederaufrüstung, Wiedervere in igung 

u s w . ) . Von b e s o n d e r e r Bedeutung für die a m e r i k a n i s c h e n Behörden wa ren 

die zah l re ichen Untersuchungen zur Effizienz i h r e r Öffent l ichkei tsarbei t in 

Deutschland (Medienforschung, A m e r i k a i m a g e , A m e r i k a h ä u s e r ) . H e r v o r z u 

heben sind a u ß e r d e m über 30 Ber ich te , die aus Befragungen von DDR-
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Bürgern r e s u l t i e r t e n . 

D i e O M G U S - S t u d i e n 

Zwischen Oktober 1945 und Sep tember 1949 wurden unter Leitung des 

Office of Mi l i ta ry Government for G e r m a n y U . S . (OMGUS) in sgesamt 72 

Umfragen in d e r a m e r i k a n i s c h e n Besa tzungszone e inschl ieß l ich W e s t - B e r l i n 

durchgeführ t . Hierzu ex i s t i e r en 195 B e r i c h t e . Schwerpunktmäßig wurden 

folgende Themen behandel t : E ins te l lungen zu Na t iona l soz ia l i smus , E n t n a z i 

f izierung, Demokra t i e , Kapi ta l i smus ; Beur te i lungen von Lebenss tandard , 

Inflation, Vers taa t l ichung, Währungs re fo rm, Nahrungsmit te lknapphei t ; 

Meinungen zu den Besa tzungsmächten , Wiedervere in igung; po l i t i sches W i s 

sen sowie gezie l te Umfragen zur Ber l in -Blockade , K r i e g s v e r b r e c h e r p r o 

zessen , Mar sha l l p l an . 

D i e H I CO G - S t u d i e n 

Nach Ende der Besa tzungsze i t wurden die Umfragen unter de r Leitung der 

U . S . High Commis s ion for G e r m a n y (HICOG) for tgese tz t und auf die gesamte 

Bundesrepubl ik e insch l . W e s t - B e r l i n ausgedehnt (sei t etwa 1950). In den 

über 100 "HICOG-Surveys" domin i e r t e de r Ost -West -Konf l ik t und dami t 

zusammenhängende Aspek t e . Zen t ra le Inhalte der 238 d a r a u s ents tandenen 

Ber ich te sind: Wiederaufrüs tung, Ver te idungsbe i t r ag der BRD, Beurtei lung 

der 4 -Mächte -Konfe renz , a t o m a r e Bewaffnung, Eins te l lungen zur Demo

k r a t i e und zu den pol i t i schen P a r t e i e n ; Zufr iedenhei t mit de r Regierung; 

Vers taa t l i chung; W i r t s c h a f t s s y s t e m ; Arbe i t s lo s igke i t . Spez ia lumfragen be 

schäftigten s ich mit aktuel len E r e i g n i s s e n wie z . B . dem Koreakonflikt , die 

Lage de r B e r l i n e r Bevölkerung und die d e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e n Beziehungen. 

D i e EM B A S SY - S t u d i e n 

Ab 1955 wurde die Umfrageforschung de r a m e r i k a n i s c h e n Botschaft un te r 

s te l l t . I n sgesamt sind aus d i e s e r Zeit 83 Repor t s vorhanden, die auf den 

25 sog. " E m b a s s y - S u r v e y s " b a s i e r e n . Themenschwerpunkt der zwischen 

1955 und 1962 durchgeführ ten Erhebungen is t i n sbesonde re die Ef f iz iens-

kontro l le de r a m e r i k a n i s c h e n Öffent l ichkei tsarbei t (Medien- und M e s s e -
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forschung, A m e r i k a h ä u s e r u s w . ) . Da rübe r hinaus wurde erhoben: E i n s t e l 

lungen zur Bundeswehr , Wel t raumforschung , Situation de r Be r l ine r Bevöl

ke rung . Wie schon bei den HICOG-Studien finden s ich auch h i e r zah l re iche 

Untersuchungen, die sich mit Meinungen und Eins te l lungen von DDR-Bürge rn 

beschäf t igen. 

Die folgende Dars te l lung sol l einen Überbl ick über die t hema t i s chen S c h w e r 

punkte de r i n s g e s a m t ver fügbaren Ber ich te von 1945 bis 1962 geben. 

Abb. 1: Grobka t ego r i s i e rung de r Befragungsinhal te auf de r Bas i s von 
ca . 500 Repor t s 

Der Umfang de r Ber ich te be t räg t in de r Regel 20 - 50 Sch re ibmasch inen 

se i ten (2 bis 369 Seiten) e inschl ießl ich Tabel len und g ra f i s che r D a r s t e l l u n 

gen. Die den Repor t s zugrunde l iegenden Datensä tze (Lochkar ten bzw. 

Magnetbandkopien) ex i s t i e r en noch für einige wenige Untersuchungen aus 

de r Zeit ab 1954. Das ZENTRALARCHIV häl t das U r m a t e r i a l für i n t e r e s s i e r 

te Benutzer be r e i t . 
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DAS SOZIALWISSENSCHAFTLICHE INFORMATIONSZENTRUM IN PEKING 

Von Prof . Wang Zu-wang 

Die Soziologie in China beginnt nach langjähr iger , durch das Verbot 
d i e s e r Diszipl in bedingter , Zwangspause seit einigen J ah ren mit der 
Wiedereinführung des F a c h g e b i e t e s . Neben den vord r ing l i chs ten Aufgaben, 
der Heranbildung von F o r s c h u n g s - bzw. L e h r p e r s o n a l und d e m An
knüpfen an die in te rna t iona le Entwicklung, s teht die (Wieder- ) E i n r i c h 
tung von soziologischen Ins t i tu ten . 

Der Di rek to r des ZENTRALARCHIVS Erwin K. SCHEUCH besuchte mit 
anderen deutschen Soziologen auch zu d i e s e m Zweck die Volksrepubl ik 
China. Während e ines Gegenbesuches l ießen sich ch ines i sche Soziologen 
im ZENTRALARCHIV über die Aufgaben eines Da tenarch ivs un t e r r i ch t en 
(vgl . auch ZA-Informat ion 12, S. 42). 

Als we i t e r en Gas t aus China begrüßten wir nun vor k u r z e m Prof . Wang 
Zu-wang, den wir gebeten haben, einen ku rzen Bei t rag über die Aufga
bengebiete se ines Ins t i tu ts für die ZA-Informat ion zu s ch re iben . H e r r 
Wang Zu-wang is t d i e s e r Bitte nachgekommen und hat uns folgenden Be
r ich t übe r das ch ines i sche In fo rma t ionszen t rum für die Soz ia lwi s sen 
schaften zukommen l a s sen : 

Das soz ia lwissenschaf t l i che In format ionszen t rum i s t e ines von 30 Inst i tuten 

der ch ines i schen Akademie der Soz ia lwissenschaf ten . Es wurde im S e p t e m 

ber 1975 gegründet . Die e r s t e Einr ich tung d i e s e r A r t war die der ph i loso

phischen und soz ia lwissenschaf t l i chen Fakul tä t der ch ines i schen Akademie 

der Wissenschaf ten angeg l i ede r t e Abteilung "Informat ion der Soz ia lwis sen

schaf ten" . Diese wurde be re i t s im Apr i l 1957 gegründet . Derze i t ig sind am 

Inst i tut 140 Mi ta rbe i t e r beschäf t igt . Neben ca . 30 ä l t e r en Wissenschaf t l e rn 

finden sich 40 j ü n g e r e . L e t z t e r e haben me i s t an F o r s c h u n g s s e m i n a r e n unse 

r e r Akademie te i lgenommen, die zur Heranbildung von For schungskrä f t en 

aus d e m besten wissenschaf t l i chen Nachwuchs durchgeführ t werden . 

E ine wesen t l i che Aufgabe u n s e r e s Ins t i tu ts bes teht dar in , neue re soz i a l 

wissenschaf t l i che Informationen aus ve r sch iedenen Ländern der E r d e a u s 

zuwer ten , zu s a m m e l n und in China zu v e r b r e i t e n . 

Das Insti tut ist nach folgenden Arbe i t s schwerpunk ten gegl ieder t : 

1 . Grundlagenforschung, 

2 . neue re Entwicklungen der Sozial forschung, 

3 . laufende F o r s c h u n g s p r o j e k t e . 



33 

Die d re i Abteilungen werden von je zwei bis d r e i e r fahrenen Wissenschaf t 

l e r n gelei te t , die auf die jeweil igen Gebiete soz ia lwissenschaf t l i che r F o r 

schung s p e z i a l i s i e r t s ind. Alle d r e i Abtei lungen a rbe i t en eng z u s a m m e n . 

Zumei s t sind m e h r e r e Mi ta rbe i t e r g le ichzei t ig mit der Auswer tung wich

t iger F o r s c h u n g s a r b e i t e n befaßt. 

Wir verfügen auch über eine eigene Redakt ion. Sie hat ca . 10 Mi tg l ieder . 

Ihre Aufgabe besteht in der Herausgabe de r Zei t schr i f t "Die Soz ia lwis sen

schaften im Ausland" und we i t e r en Publ ika t ionen. 

Die Ins t i tu tsbibl io thek zählt m e h r a l s 50.000 f r emdsp rach ige Bücher und 

annähernd 1.070 Zei tschr i f ten , unter a n d e r e m in eng l i scher , r u s s i s c h e r , 

f r anzös i s che r , deu t sche r , span i scher , i t a l i en i sche r , j apan i scher , polni 

scher , s e r b o k r o a t i s c h e r , r u m ä n i s c h e r und k o r e a n i s c h e r Sprache . 

Die soz ia lwissenschaf t l i che L i t e r a t u r aus d iesen Ländern bildet die wich

t igs te Informat ionsquel le für u n s e r e A r b e i t . Nach sorgfä l t iger Auswertung 

und gründl icher Auswahl veröffentl ichen wir diejenigen Informationen, die 

für ch ines i sche Studenten und F o r s c h e r von I n t e r e s s e und Nützl ichkei t 

se in könnten. 

Jüngs tes E rgebn i s u n s e r e r Arbe i t is t das "Handbuch der ze i tgenöss i schen 

Sozia lwissenschaf ten im Aus land" . Es ist ein umfassendes Nachsch l age 

werk und wird 1984 pub l i z i e r t . Laufende Ergänzungen und E r n e u e r u n g e n 

haben wir be re i t s vo rgesehen . Ein w e i t e r e s wicht iges Nachsch lagewerk mit 

d e m Titel "Handbuch der ze i tgenöss i schen Sozia lwissenschaf ten in China" 

befindet s ich momentan noch in Bearbe i tung . 

Prof . Wang Zu-wang is t Di rek tor des 1 . Depa r tmen t s des "Inst i tu te for the 

Social Science Informat ion" in Peking und a l s so lcher auch ve ran twor t l i ch 

für die Herausgabe de r Handbücher . 
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KONSEQUENZEN DES BV-URTEILS ZUR VOLKSZÄHLUNG 
- EIN ZWISCHENBERICHT 

In der N r . 13 d e r ZA-Informat ionen (S. 30 ff.) war 

ein a l l geme ine r Überbl ick über die Tät igkei t des 

SAMF-AK sowie das in d i e s e m Forschungsve rbund durchgeführ te P ro j ek t : 

"Arbe i t sze i t und A r b e i t s z e i t s t a t i s t i k " gegeben worden und ein inhal t l icher 

Bei t rag zum bundesrepubl ikanischen Sys t em von A r b e i t s z e i t s t a t i s t i k e n v o r 

angekündigt worden . 

Dama l s stand das BVG-Urte i l noch a u s . D i e s e m Urte i l maß man vie ler Or t s 

nicht nur h ins icht l ich des unmi t te lbar po l i t i schen A n l a s s e s der Volkszählung 

große Bedeutung bei, sondern e r w a r t e t e d a r ü b e r h inaus grundlegende und 

zukunftsweisende h ö c h s t r i c h t e r l i c h e Klärungen zum p r o b l e m a t i s c h g e w o r d e 

nen Verhä l tn i s s t aa t l i che r Informat ionsbedar fe und d e m individuellen P e r 

sönl ichkei tsr e c h t . 

Vorausgegangen war bekanntl ich der E r l a ß der e ins twei l igen Anordnung vom 

1 3 . 4 . 8 3 gegen die im P a r l a m e n t e in s t immige Verabschiedung des Volks 

zäh lungsgese tzes - ein bis dato e inma l ige r Vorgang in d e r BRD, bei d e m 

s ich das BVG zunächst auf das M i k r o z e n s u s - U r t e i l von 1962 bezog. Das 

Ur te i l vom D e z e m b e r 83 begründete dann de ta i l l i e r t , daß zwar eine Volks

zählung mit dem Grundgese tz g rundsä tz l i ch ve r e inba r sei , nicht a b e r die 

Bes t immungen des § 9 über die Verwendung und Übermi t t lung der Daten mi t 

d e m Ar t ike l 1 des Grundgese t ze s ! Gemein t i s t vor a l l e m die P r o b l e m a t i k 

der Abgleichung mit den M e l d e r e g i s t e r n und die Wei te rgabe von Daten an 

a n d e r e Behörden . 

Das ge samte 76 Sei ten s t a rke Urtei l is t in 5 ku rzen " E s s e n t i a l s " r e s ü m i e r t 

worden . Es bes tä t ig t den Kern des f rüheren M i k r o z e n s u s - U r t e i l s dahin

gehend, daß am Grundsa t z der " informat ione l len Se lb s tbe s t immung" des E i n 

zelnen fes tgehal ten wird , was s ich aus de r mi t der Würde des Menschen un

v e r e i n b a r e n Reg i s t r i e rung und Kata log is ie rung der Pe r sön l i chke i t e rg ib t . 

Zu welchem E r g e b n i s die J u r i s t e n d e r en t sprechenden s taa t l ichen Behörden 

und die Da tenschü tze r (vgl. den K o m m e n t a r des Bundesbeauf t ragten in de r 

' Z e i t ' vom 1 5 . / 1 6 . 3 . 8 4 ) schl ießl ich bei e ine r vollen Würdigung d i e s e s 
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G e s a m t t e x t e s k o m m e n werden, wird abzuwar ten sein, eine neue G e s e t z e s 

vor lage zur Durchführung e iner "Volkszählung is t gleichwohl unvermeid l i ch 

und nöt ig . Wie i m m e r s ie a u s s e h e n wird und wie schnel l sie auch i m m e r 

durch die p a r l a m e n t a r i s c h e n G r e m i e n (e inschl ießl ich des Rotst i f tes des 

F i n a n z m i n i s t e r s ) sowie dann auch die s e n s i b i l i s i e r t e Öffentlichkeit gehen 

wird , vor 1985 is t k a u m noch mi t i h r e r Durchführung zu r echnen . Rund 15 

J a h r e nach der l e tz ten Volkszählung im J a h r e 1970. 

Was d i e s e r Umstand nicht nur für die Kontinuität d i e s e r größten nat ionalen 

Zählung bedeutet , sondern d a r ü b e r hinaus für das e t ab l i e r t e Sys t em der 

Bundess ta t i s t ik in sgesamt , macht v ie l le icht nachs tehende G r a p h i k de r 

fachlichen Zusammenhänge de r Volkszählung im Rahmen der amt l i chen 

Sta t i s t ik deut l ich: 
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Die h i s t o r i s c h gewachsene , heute bes tehende Bundes s tat is t ik fußt in v i e l e r 

lei Weise methodisch und zahlenmäßig auf den Volkszäh lungse rgebn i s sen 

und de ren Ausble iben br ingt daher die amt l i che Sta t is t ik nicht nur in Bezug 

auf die Volkszählung selbst , sondern auch in vielen Be re i chs s t a t i s t i ken in 

a r g e Ver legenhe i t . 

So sind die Volkszählungs-Daten be i sp ie l swe i se Ausgangsbas i s für die F o r t 

schre ibung der Bevölkerungsdaten und d iese sch re iben sich nunmehr i m m e r 

noch auf Bas i s von 1970 for t . 

Diese und we i t e r e Argumen te sind b e r e i t s hinlängl ich aus den Debatten um 

Sinn und Unsinn von Volkszählungen bekannt und in die pol i t i sche Öffent

l ichkei t hinein ge t ragen worden - zumeis t a l s Ver t e id igungsa rgumente für 

eine Volkszählung. 

Diese Debatte soll h ie r nicht e rneu t geführt werden, a b e r unabhängig von 

j ede r pol i t i schen Wertung muß fes tgehal ten werden, daß in der Tat ein 

For t fa l l der Volkszählung eno rme methodische Auswirkungen auch für eine 

ganze Reihe a n d e r e r S ta t i s t iken ha t . 

Wohlgemerk t : Dies sp r i ch t nicht für oder gegen die Volkszählung, denn es 

sind na tü r l i ch auch ganz a n d e r e Erhebungsmethoden in den übr igen Zählun

gen denkbar , ohne daß auf Tota lzählungszahlen unbedingt r e k u r i e r t we rden 

müß te . 

Ein Kölner S t äd t e s t a t i s t i ke r - den man desha lb auch aus dem Verband a u s 

schl ießen woll te - hat te dies im Verlaufe des S t r e i t e s um die Volkszählung 

mehr fach betont und von daher eine Verz ich t s -Mögl i chke i t auf die Volks

zählung 83 begründet ; a l l e r d i n g s : noch is t das S t a t i s t i k - P r o g r a m m der BRD 

so s t r u k t u r i e r t , wie es nun e inmal is t und "b rauch t " daher die Volkszählung. 

Ausgea rbe i t e t e Al te rna t iven l iegen u n s e r e s Wissens weder in den Schub

läden bere i t , noch w ä r e n die en t sp rechenden o rgan i sa to r i s chen , t echn ischen 

und finanziel len Vorkehrungen h ie r für getroffen. 

Nach d e m nun verkündeten Volks zäh lungs -Ur te i l is t ohnedies fraglich, ob 

s ich überhaupt En t sche idendes v e r ä n d e r n w i rd . Wie aus dem Bundesamt 

ver lau te t , wi rd nicht nur an e inem neuen Volkszäh lungs -Gese tz gearbe i te t , 

sondern vor a l l e m mi t Hochdruck an den abschl ießenden Arbe i ten zum 
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sogenannten 2. S ta t i s t ikbere in igungsgese tz , mit d e s s e n Verabschiedung 

a l l e r Vorauss i ch t nach dann auch auf J a h r e hinaus die se i t Mitte der 70er 

J a h r e laufenden Re fo rmarbe i t en des Bundesamtes ihren Abschluß fänden. 

E in 1. S ta t i s t ikbe re in igungsgese tz war 1980 verkündet worden und dami t 

wurden b e r e i t s r d . 40% der bes tehenden nat ionalen Rechtsgrundlagen auf 

d e m Gebiet der S ta t i s t ik geände r t . Es is t wenig wahrsche in l i ch , daß s ich 

nach e iner solchen zweiten Zäsu r in de r Entwicklung der amt l i chen S t a t i s t i 

ken auf d e m Wege ins J ah r 2000 noch e inmal s t ruk tu re l l En t sche idendes 

ändern so l l . Dies zumal desha lb nicht, weil ja auch das BVG-Urte i l die 

Volkszählung nicht etwa g rundsä tz l i ch a l s ve r fassungswidr ig beur te i l t ha t . 

Nach den b i sher igen Ver lau tbarungen zu den Gese t ze svo r l agen wird wohl 

doch wieder der K e r n b e r e i c h der "objekt iven" Arbe i t s ze i t e rhebungen mi t 

t ang ie r t werden : sowohl für die v i e r t e l j äh r l i chen Verd iens te rhebungen (VE) 

in Indus t r ie und Handel a l s auch die ha lb jähr l ich durchgeführ ten VE im 

Handwerk s teht zu befürchten, daß die schon e inmal vorgeschlagenen , dann 

a b e r wieder zu rückges te l l t en Ver sch lech te rungen d i e s e r Sta t i s t iken in den 

p a r l a m e n t a r i s c h e n Entsche idungsprozeß e ingebrach t werden sol len . Dies , 

obwohl schon bei e r s t e n Ver lau tbarungen d iese Absicht vor J a h r e n nicht 

nur ve re inze l t e Wissenschaf t l e r und Benutzer der amt l ichen Stat is t ik (so 

de r SAMF-AK und d e r V e r f a s s e r ) be im P r ä s i d e n t e n des S ta t i s t i schen 

Bundesamtes p r o t e s t i e r t ha t ten . Sogar die A r b e i t g e b e r s e i t e , die ansons ten 

ehe r die Klage der zu großen Belas tungen durch amt l i che Erhebungen führt, 

war für ein For t führen d i e s e r E rhebung . 

Dies i s t insofern ve r s t änd l i ch , a l s d iese VE d i e a r b e i t s z e i t s t a t i s t i s c h e 

Quelle überhaupt d a r s t e l l e n und Ver längerungen der Pe r iod i z i t ä t en und /ode r 

E insch ränkungen des B e r i c h t s k r e i s e s bzw. des F r a g e p r o g r a m m s die ohne

hin bes tehende " m i s e r a b l e Daten lage" (IAB) auf d e m Gebiet d e r A r b e i t s 

ze i t s t a t i s t i k g r a v i e r e n d v e r s c h l e c h t e r n w ü r d e . Ob die V e r t r e t e r d e r Tarif

p a r t e i e n im S ta t i s t i schen Be i r a t des Bundesamtes h i e r ih ren Einfluß geltend 

machen können, um zumindes t des Status quo zu e rha l t en? Ob d e r DGB die 

h i e r begründete a rbe i t s ze i t po l i t i s che B r i s a n z wahrgenommen ha t? Was 

jedenfal ls die Wissenschaf t und h i e r i n sbesonde re die Soz ia lwissenschaf t l e r 

anbetrifft , die in i rgende ine r F o r m auf die je tz t schon unzure ichenden 
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Arbe i t sze i tda t en angewiesen sind, so muß das b i she r ige Ausbleiben jeden 

öffentlich wahrnehmbaren , o r g a n i s i e r t e n P r o t e s t e s ve rwundern . Ob den 

Soz ia lwissenschaf t l e rn d iese Entwicklung entgangen i s t ? Gil t de r früh im 

Zusammenhang mit de r Sozial indikatorenbewegung a u s g e s p r o c h e n e Satz 

von ZAPF noch i m m e r : "Die Soz ia lwissenschaf t l e r haben s ich viel zu lange 

nicht um die amt l iche Sta t i s t ik g e k ü m m e r t . " Uninformier the i t? Oder ein 

ve rme in t l i ch zu he ißes E i s e n ? Das Gefühl, nach d e m vor jähr igen Volks 

p r o t e s t gegen i m m e r m e h r s taa t l i che Durchleuchtung gegenwärt ig ge rade 

von Seiten d e r Sozia lwissenschaf ten nicht umgekehr t ein Mehr an Sta t i s t ik 

fo rde rn zu wollen? 

Aber ein so m o t i v i e r t e r Verz ich t auf sche inbar unpopuläre Fo rde rungen 

w ä r e ein Verz ich t am falschen P l a t z ! 

Im Gegensa tz zum K e r n p r o b l e m der Volkszählung: de r p e r s o n a l e n D a t e n e r 

hebung und den d a r a u s e rwachsenden Gefahren des Mißbrauches , sind die 

sogenannten objektiven amt l i chen Erhebungen bei Unternehmen bar d i e se s 

P r o b l e m s ! Was an die s t a t i s t i s chen Behörden gemelde t wird , sind be re i t s 

e n t p e r s o n a l i s i e r t e Zahlen - Aggrega te , die nicht wieder dechif f r ier t w e r d e n 

können h ins ich t l ich e inze lne r P e r s o n e n . 

Jedenfal ls kämen h i e rbe i Da tenschu tzp rob leme nicht so weit ins Spiel, daß 

aus d i e s e m Grund die berech t ig ten I n t e r e s s e n de r Öffentlichkeit bzw. d e r 

Wissenschaf t an b rauchba ren Arbe i t s ze i tda t en h in tans tehen so l l ten . Im 

Gegente i l : Ge rade die soz ia lwissenschaf t l i chen Debat ten und die m i t t l e r 

wei le e inse tzenden wi r t schaf t spo l i t i schen Maßnahmen zur F lex ib i l i s i e rung 

der Arbe i t swe l t s tehen in zunehmendem Maße in de r Gefahr , eine adäquate 

Datenbas i s zu v e r l i e r e n , wenn ans ta t t e iner V e r b e s s e r u n g nun sogar V e r 

sch lech te rungen der A r b e i t s z e i t s t a t i s t i k ins Land s t ehen . 

Was dies für die sogenannten objektiven (be t r ieb l ich e r f rag ten) A r b e i t s z e i t 

daten künftig heißen mag, bzw. wie h i e r die Möglichkeiten und Grenzen d e r 

A r b e i t s s t a t i s t i k e inzuschä tzen sind, wird in e iner d e r nächs ten Ausgaben de r 

ZA-Informat ion d i sku t i e r t werden, wenn zu den erwähnten Vor lagen und 

Besch lüssen des 2 . S t a t i s t i kbe re in igungsgese t zes n ä h e r e s bekannt sein w i r d . 

Hins icht l ich des in de r ZA-Informat ion 13, S. 33 d a r g e s t e l l t e n G e s a m t 

r a h m e n s a l l e r a r b e i t s r e l e v a n t e n Sta t i s t iken in de r BRD soll im nächs ten 
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Bei t rag de r Punkt B (subjektive Personenbef ragungen) sk i zz i e r t werden 

(aus führ l i chere Belege m e t h o d e n - k r i t i s c h e r Evaluat ionen sind in den 

e rwähnten S A M F - A r b e i t s p a p i e r e n (zuletzt 1983 - 4) vorhanden . 

Ohne d e m we i t e r en Entsche idungsprozeß bezüglich de r Volkszählung v o r 

gre i fen zu wollen, kann schon je tz t kons t a t i e r t werden, daß die mi t t l e rwe i l e 

ents tandenen P r o b l e m e h ins ich t l ich e iner a n d e r e n sowohl a l lgemein seh r 

wichtigen, a l s auch im Hinblick auf die A r b e i t s z e i t s t a t i s t i k besonder s r e l e 

vanten Erhebung, den Mik rozensus , so schnel l nicht behoben werden können. 

Selbs t wenn man von den methodisch i m m e r bedenkl icher werdenen P r o b l e 

men e iner zunehmend ve ra l t e t en Grundgesamthe i t (den Volkszählungs-Daten 

von 1970) für die S t ichprobenhochrechnung des Mikrozensus absehen würde , 

so scheint noch ke ineswegs ausgemach t , welche Konsequenzen das K a r l s 

r u h e r Urtei l für den Mikrozensus haben wird : auch h i e r geht es ja (für ca . 

200.000 Haushal te und r d . 600.000 P e r s o n e n ) um p e r s o n a l e Daten. 

Fak t i sch haben schon die le tz t jähr igen Turbulenzen um die amt l i che 

Sta t i s t ik dazu geführt, daß der Mikrozensus 1983 (obwohl ge rade noch r e c h t 

zei t ig das neue M i k r o z e n s u s - G e s e t z für die J a h r e 1983 - 1990 in Kraft g e 

t r e t e n war) nicht durchgeführ t w u r d e . Dies fiel nur deswegen nicht auf, weil 

man sich d e r a l le zwei J a h r e durchzuführenden E G - A r b e i t s k r ä f t e s t i c h p r o b e 

bedienen konnte, die ein r e l a t i v ident i sches F r a g e p r o g r a m m (welches sons t 

im Rahmen des Mikrozensus mi t e rhoben wird) enthäl t . 

F ü r 1984 bes teht d i e se Möglichkeit nicht, so daß es gegenwär t ig den An

schein hat, a l s würde d e r Mikrozensus in d i e s e m Jah r gar nicht oder e r s t 

zu e inem spä t e r en a l s d e m üblichen F r ü h j a h r s t e r m i n durchgeführ t (der 

Innenausschuß des Bundes tages hat die geplante Erhebung angehal ten) . 

Dami t w ä r e die j ah re l ange Verg le i chba rke i t des Mikrozensus un te rb rochen , 

denn zwischen F rüh jah r und H e r b s t bes tehen nicht unerhebl iche sa i sona le 

Untersch iede h ins ich t l i ch de r e r w e r b s s t a t i s t i s c h e n M e r k m a l e . 

So k o m m t den nächs ten p a r l a m e n t a r i s c h e n Entscheidungen in Sachen Bundes 

s t a t i s t ik sowohl in a l l g e m e i n e r Hins icht a l s auch in a r b e i t s z e i t s t a t i s t i s c h e r 

Hins icht r ech t große Bedeutung zu. 

Dipl.-Vw. Eberhard Seifert 
Universität/Gesamthochschule Wuppertal 
FB - 6, Geb. M, Postfach 100 127, 5600 Wuppertal 1 
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Aus d e m Vorwor t zu d i e s e m Buch, das in 

der Schr i f tenre ihe des ZENTRALARCHIVS 

e r s c h i e n e n ist, haben wir die folgenden 

P a s s a g e n en tnommen: 

In d e r Häufigkeit der Verwendung n immt das mündl iche In terview in der 

quant i ta t iven e m p i r i s c h e n Sozialforschung eine Spi tzenposi t ion ein. Es is t 

das am häufigsten e ingese tz te E rhebungsve r f ah ren , und d iese Stellung hat es 

über die Zeit hinweg in b e m e r k e n s w e r t e r Weise gehal ten . Zwar ging der 

Gebrauch mündl icher In te rv iews Anfang de r 70er J a h r e zugunsten a n d e r e r 

E r h e b u n g s v e r f a h r e n ein wenig zurück (ohne die u r sp rüng l i che Spi tzenpos i 

tion zu ve r l i e r en ) , doch ist inzwischen d i e s e r le ichte Rückgang wieder auf

gehol t . Es deutet s ich ansa t zwe i se sogar eine Rena i s sance de r Umfragefor-

schung an . In der F o r s c h u n g s p r a x i s wird das Interview nach wie vor a l s 

"Königsweg" d e r Sozia l forschung begriffen. 

In d e r Diskuss ion über die F o r s c h u n g s p r a x i s hat das mündliche In terview 

eine e igenar t ige , ambiva len te Stellung inne. E i n e r s e i t s is t es üblich, es in 

s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e r Weise und ohne methodische Bedenken zu benutzen. 

Die Va l id i t ä t s - und Re l i ab i l i t ä t sp rob leme , e rwachsend aus der Konstrukt ion 

des F ragebogens , de r In te rv iewsi tua t ion und a l lgemeinen Bean twor tungs 

tendenzen, werden ve rd räng t und die Daten ohne a l lzu große Bedenken m a t h e 

m a t i s c h - s t a t i s t i s c h e n Ana lyseve r f ah ren un te rworfen . Indes können die E r 

gebn i s se e ine r Ana lyse nicht b e s s e r se in a l s die Qual i tä t de r e rhobenen 
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Daten. Hinter de r ve rme in t l i chen P r ä z i s i o n der Befunde ve rb i rg t s ich oft 

ein b e m e r k e n s w e r t e s Defizit in d e r Da tensammlung und Da tenverwer tung . 

Der methodisch wenig re f l ek t i e r t en Verwendung mündl icher In terviews s teht 

a n d e r e r s e i t s eine grundlegende Kri t ik am E insa t z d i e ses I n s t r u m e n t a r i u m s 

schlechthin gegenüber . Diese Kr i t ik hat s ich sei t Mitte de r 60er J a h r e a u s 

gebre i t e t und hat s e i t dem an Popu la r i t ä t und Heftigkeit zugenommen - bis 

zur Denunziat ion de r Umfrageforschung a l s g rundsä tz l i ch w e r t l o s . Dabei i s t 

von beiden Seiten - den k r i t ik losen Anhängern ebenso wie den fundamentalen 

K r i t i k e r n - zu s eh r e i n e m Denken in Schwarz -Weiß -Ka tego r i en gehuldigt 

worden . Beide haben v e r s ä u m t , die methodischen P r o b l e m e a l s var iab le 

Größen anzusehen , die e m p i r i s c h b e s t i m m b a r s ind . Man kann sie in g e w i s 

s e m Ausmaß ka lku l ie ren und be rechenba r machen, indem man s ie in die 

Anlage der Untersuchung und ih re Auswer tung e inbez ieht . 

Der Band ve r such t anhand v e r s c h i e d e n e r Fo r schungsa rbe i t en , die in de r 

Regel eher ein me thod i sches Nebenprodukt e ines inhal t l ichen P r o j e k t s d a r 

s te l len, das b i she r ige Defizit in der e igenständigen deutschen Forschung auf 

d i e s e m Gebiet ein wenig abzubauen. Dabei s tehen zwei F r a g e n im V o r d e r 

grund: die nach d e m Einfluß de r In te rak t ionss i tua t ion auf das An twor tve rha l 

ten de r Befragten und die nach d e r Gült igkei t von Angaben des Befragten, 

wenn man s ie an den Angaben ihm gut bekannter D r i t t e r ve rg l e i ch t . In beiden 

Fä l l en ist die sozia le Real i tä t Gegenstand d e r E rhebung . Und in beiden F ä l 

len gibt es eine eigene A r t von soz i a l e r Real i tä t , die sich auf das E r h e b u n g s 

e rgebn is auswi rk t : die Rea l i tä t i n t e r p e r s o n a l e r Beziehungen. Im e r s t e n F a l 

le r e s u l t i e r t s ie aus de r spezi f i schen Beziehung zwischen In te rv iewer und 

Befragten, im zweiten aus der Beziehung zwischen d e m Befragten und den 

P e r s o n e n , über die e r Aussagen mach t . Welche Informationen ve rmi t t e l t 

und d e m jewei l igen P a r t n e r s i ch tbar werden , i s t d u r c h den C h a r a k t e r d e r 

Beziehungen b e s t i m m t . Wenn im Titel d i e se s Bandes von " s o z i a l e r Rea l i tä t 

im In te rv iew" gesp rochen wird, is t d i e s e r doppelte Aspekt gemeint : die 

Rea l i tä t a ls Gegens tand des In terviews und a l s Einf lußgröße, die E r g e b n i s s e 

des In terv iews m i t b e s t i m m t . Weil nun abe r die Einf lüsse auf das Interview 

se lbs t ein Aspekt s o z i a l e r Real i tä t sind - wenn auch in de r Regel nicht der 

vom F o r s c h e r a n v i s i e r t e - , bedeutet d i e s : was gewöhnlich a ls me thod i sche r 

F e h l e r gedeutet wird, i s t s e lbs t ein inhal t l ich wicht iger Befund über die 
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gese l l schaf t l ichen V e r h ä l t n i s s e . 

Der Inhalt des Buches: S e i t e 

I I n t e r a k t i o n i m I n t e r v i e w : D e r E i n f l u ß d e s 
I n t e r v i e w e r s a u f d i e E r h e b u n g s o z i a l e r 
R e a l i t ä t 

Heinz STEINERT: Das In terview als soz ia le Interakt ion 17 

K a r l - H e i n z REUBAND: Zur Rekru t i e rung und sozia len 
Zusammense tzung von In t e rv i ewer s t äben 61 

Gerd LAGA: In te rv iewsi tua t ion und Antwor tverha l ten , 
E r g e b n i s s e e iner Studentenuntersuchung 81 

F r a n z BAUSKE: Eins te l lungen und Erwar tungen des 
I n t e r v i e w e r s . E ine expe r imen te l l e Untersuchung über 
i n t e r p e r s o n e l l e Beeinflussung im In terv iew 95 

K a r l - H e i n z REUBAND: Dri t te P e r s o n e n be im Interview 
- Zuhöre r , A d r e s s a t e n oder Ka ta ly sa to ren der 
Kommunikat ion? 117 

I I S o z i a l e R e a l i t ä t a u s u n t e r s c h i e d l i c h e n 
P e r s p e k t i v e n : I n t e r v i e w s v o n P a r t n e r n i n 
k o m p l e m e n t ä r e n B e z i e h u n g e n 

A l o i s H A H N , C l e m e n s K L E I N , H e l m u t S T E F F E S : W i r k l i c h e 
und f i k t i v e Ü b e r e i n s t i m m u n g . E i n e A n a l y s e d e r A n t w o r t 
k o n s t e l l a t i o n e n z w i s c h e n E h e p a r t n e r n 157 

M a x i m i l i a n e E . S Z I N O V A C Z : D i f f e r i e r e n d e A n t w o r t m u s t e r 
i n E h e p a r t n e r b e f r a g u n g e n . E i n t h e o r e t i s c h e r und e m p i 
r i s c h e r E r k l ä r u n g s v e r s u c h 185 

H e i n e r M E U L E M A N N : G e m e i n s a m e r A l l t a g - g e t e i l t e 
P e r s p e k t i v e n ? D i e Ü b e r e i n s t i m m u n g z w i s c h e n M a n n und F r a u 
i n e i n e r r e p r ä s e n t a t i v e n B e f r a g u n g von E h e p a a r e n 207 

A d a m B A U E R u n t e r M i t a r b e i t v o n H e n r i e t t e L A N G E N H E I M 
und B u r g u n d e S C H O R K : K i n d e r a l s I n f o r m a n t e n ? E i n e e m p i 
r i s c h e U n t e r s u c h u n g ü b e r d i e Z u v e r l ä s s i g k e i t d e r S c h i c h t e i n 
s t u f u n g d e r E l t e r n d u r c h S c h ü l e r a u s d e r 4 . K l a s s e 241 

H e i n e r M E U L E M A N N , M a r i a W I E K E N - M A Y S E R : K a t e g o r i e n 
d e r S o z i a l s t a t i s t i k u n d A l l t a g d e r F a m i l i e . D i e Ü b e r e i n s t i m 
m u n g v o n G y m n a s i a s t e n d e s 1 0 . S c h u l j a h r e s m i t i h r e n E l t e r n 
i n A n g a b e n z u r S t r u k t u r und z u r s o z i a l e n P o s i t i o n d e r F a m i l i e 2 5 1 

F r a n z U r b a n P A P P I , G u n t e r W O L F : W a h r n e h m u n g u n d R e a l i 
t ä t s o z i a l e r N e t z w e r k e . Z u v e r l ä s s i g k e i t u n d G ü l t i g k e i t d e r 
A n g a b e n ü b e r b e s t e F r e u n d e i m I n t e r v i e w 281 

H e r b e r t B E R G E R , A l d o L E G N A R O : D i f f e r e n t i e l l e W a h r h e i t 
- Zur Kons is tenz de r Angaben von Alkohol ikern 301 
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NEW WORKBOOKS FOR DATA BASED TEACHING 

In 1970 the Standing Commi t t ee on Compara t ive R e s e a r c h of the In t e rna t io 

nal Social Science Council (SCOCRES/lSSC) ini t ia ted a spec ia l t ra ining 

p r o g r a m of r e s e a r c h methodology on an in te rna t iona l level : The ISSC 

S u m m e r Schools for graduate students and younger staff. 

The opportuni ty to work with data and advanced Computer p r o g r a m s under 

the guidance of expe r t s in compara t ive r e s e a r c h was, however , l imi ted to 

a sma l l number of pa r t i c ipan t s and to a few p laces disposing of the a p p r o -

p r i a t e technica l f ac i l i t i e s . To ensu re a b roade r impact beyond the S u m m e r 

Schools the basic teaching tools had to be made a c c e s s i b l e a c r o s s un ive r -

s i t i es and r e s e a r c h c e n t e r s . In order to a s s u r e por tab i l i ty of the i n s t r u c -

t ional set t ing for data based teaching the ISSC commiss ioned a se t of four 

"Workbooks in Compara t ive A n a l y s i s " . Two of them a r e in p r in t now, two 

m o r e will be publ ished in the near fu ture . 

In p r in t : 
1.) H . A . ASHER, B . M . RICHARDSON, H . F . WEISBERG 

Pol i t i ca l Pa r t i c ipa t i on 

2.) A . S . HARVEY, A. SZALAI, D . H . ELLIOTT, P . J . STONE, 
S .M. CLARK 
Time Budget R e s e a r c h 

In p r e p a r a t i o n : 
3.) Cent re P e r i p h e r y S t r u c t u r e s in Europe 

4 . ) Occupational Mobility 

E a c h Workbook, a d d r e s s i n g a specific r e s e a r c h a r e a , gives the student 

a c c e s s to a package of careful ly se lec ted m a c h i n e - r e a d a b l e data a c c o m p a -

nied by deta i led desc r ip t i ons and outl ines poss ib le p r o c e d u r e s of a n a l y s i s . 

E a c h data col lect ion is l a r g e enough to allow for a va r i e ty of a l t e rna t ive 

ana lyses and the texts a r e des igned to a l e r t the student to a wide range of 

hypotheses about s o u r c e s of variation a c r o s s as well as within c o u n t r i e s . 

The development of the Workbooks s t a r t ed in close cooperation with the 

following ins t i tu tes : the I n t e r - U n i v e r s i t y Conso r t i um for Po l i t i ca l and 

Social R e s e a r c h (ICPSR), Ann Arbor , Michigan; the Norwegian Social 

Science Data S e r v i c e s (NSD), Bergen; the Inst i tute of Publ ic Affairs 

(IPA) of Dalhousie Universi ty , Halifax, and the ZENTRALARCHIV für 

e m p i r i s c h e Sozial forschung (ZA) de r Univers i t ä t zu Köln. 
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DAS PROGRAMMSYSTEM LVPLS FÜR PFADMODELLE MIT LATENTEN VARIABLEN 

Jan-Bernd Lohmöller 

Das diesjährige Frühjahrsseminar des Zentralarchivs war dem Studium 
zweier teils konkur r ie render , teils komplementärer Ansätze der Pfadanalyse 
mit latenten Variablen gewidmet, dem LISREL- und dem PLS-Ansatz. In die
sem Artikel soll — nach einer kurzen Gegenüberstellung der Methoden — das 
Programmsystem LVPLS (Latent Variables Path Analysis with Partial Least 
Squares Estimation, Lohmöller 1981) vorgestel l t werden. Das Programmsystem 
LVPLS kann vom Zentralarchiv bezogen werden. In der nächsten Nummer der 
ZA-Information wird auf die konzeptionellen Unterschiede des PLS- und 
LISREL-Ansatzes näher eingegangen, und es wird an einem Beispiel die Ähn
lichkeit und Unterschiedlichkeit der Ergebnisse gezeigt. (Ein Vorabdruck 
kann vom ZA angefordert werden. ) 

PLS und LISREL 

Die Pfadanalyse mit latenten Variablen hat im letzten Jahrzehnt eine 

weite Verbrei tung gefunden, was nicht zuletzt an der Verfügbarkeit des LIS-

REL-Programms von Jöreskog und Sörbom (1981) liegt. Karl Jöreskog hat 

drei Dinge entwickelt, die alle drei LISREL (Linear s t ruc tura l relations) hei

ßen. Diese drei lassen sich zum Teil durch teilweise nützl ichere Dinge e r se t 

zen. 

Das LISREL-Modell ist eine Kombination von Pfadmodell und Faktoren

modell. Eine Menge von latenten Variablen (LVn) wird als ursächlich im Sinne 

gemeinsamer Faktoren für eine Menge von manifesten Variablen (MVn) ange

nommen. Die Beziehungen der LVn untereinander sind als ein Pfadmodell ge

faßt. Kombinationen von Pfad- und Faktorenmodell wurden etwa gleichzeitig 

(1973) von Jöreskog, von Keesling und von Wiley vorgestel l t , wie Bentier 

(1980) in einem Uberblicksartikel dar legt . 

Soweit es um die Darstellung von Beziehungen zwischen den Modell

variablen geht, unterscheidet sich das LISREL-Modell nicht von den Entwick

lungen, die Herman Wold unter den Namen "Soft modelling" oder "PLS model-

ling" vorgelegt hat (1975, 1982). Der Name "Pfadmodell mit latenten Varia

blen" (latent variables path model, LVPM) kann als neutrale und umfassende 

Bezeichnung vers tanden werden. Die Unterschiede zwischen der LISREL-

und PLS-Version des LV-Pfadmodells beginnen mit den Verteilungsannahmen.

Im (klassischen) LISREL-Modell werden die Variablen als multivariat normal-
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vertei l t angenommen. Im PLS-Ansatz werden nur die bedingten Erwartungen 

(die Regressionslinien) spezifiziert; es werden also entschieden schwächere 

Annahmen gemacht. 

Die LISREL-Methode der Parameterschätzung ist eine Maximum-Likeli-

hood-Methode, und die LISREL-Schätzungen erfreuen sich damit der wün

schenswerten Eigenschaft der Präzision von ML-Schätzungen. Der Aufwand 

an Rechenzeit ist allerdings für größere Modelle unerfreulich groß. Die PLS-

-Methode (Partial Least Squares) dagegen ist eine Kleinstquadratmethode, 

und der PLS-Algorithmus, der nichts als Regress ions- und Korrelationsbe

rechnungen enthäl t , ist relativ schnell. 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen PLS und LISREL betrifft die 

Zusatzannahmen, die das Modell schätzbar machen. In PLS werden die laten

ten Variablen als gewichtete Aggregate geschätzt; das impliziert, daß die LV-

Werte (Faktorwerte) zum konsti tut iven Modellbestandteil werden. PLS ist so

mit eine Generalisierung der Hauptkomponentenanalyse, während LISREL eine 

Generalisierung der Faktorenanalyse is t . Es gibt in LISREL keine LV-Werte, 

die mit den übrigen Modellparametern eine kohärente Lösung bilden. Mit den 

LV-Werten kann in PLS die gesamte Datenmatrix reproduzier t (prädizier t) 

werden, während in LISREL die Kovarianzmatrix reproduzier t wird. Darstel

lungen der PLS-Methode finden sich außer bei Wold und Lohmöller (alle Lite

ra turangaben) auch bei Knepel (1980) und Fornell (1982); Gegenüberstel lun

gen von PLS und LISREL bei Fornell und Bookstein (1982) und Jöreskog und 

Wold (1982b). 

Das LISREL-Programm ist speicherplatz- und rechenzei t intensiv. Nicht 

immer konvergier t der Schätzalgorithmus, nicht immer sind die Schätzungen 

plausibel, nicht immer zeigen die Ergebnisse , was am Modell falsch is t . Das 

macht die Datenexploration und Modellentwicklung mit LISREL schwierig und 

teuer . Die Programme LVPLSX (Rohdatenmatrix als Eingabe) und LVPLSC 

(Kovarianzmatrix als Eingabe) , Teile des Programmsystems LVPLS, benötigen 

weniger Computerressourcen. 

Einige Argumente für LVPLS 

Tafel 1 zeigt einen Betriebsmittelvergleich für mehrere kleine und 

große Modelle, die mit LISREL IV und LVPLS geschätzt wurden. Als e r s tes 
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Die e r s t e Zeile zu j edem Modell b e z i e h t s i c h auf L V P L S C , d ie zwe i t e Zeile 
auf d a s L ISREL-Mode l l . 
MV A n z a h l d e r m a n i f e s t e n V a r i a b l e n 
L V A n z a h l d e r l a t e n t e n V a r i a b l e n 
P a r A n z a h l d e r P a r a m e t e r d e s Modells 
KSB K e r n s p e i c h e r b e d a r f in Wor ten ( = K y b y t e x 128) 
CPU K e r n r e c h e n zeit i n S e k u n d e n , B u r r o u g h s B7800 
* k e i n e K o n v e r g e n z in 250 I t e r a t i o n e n o d e r R e c h e n z e i t s c h r a n k e 
s i n g M V - K o v a r i a n z m a t r i x i s t s i n g u l ä r , k e i n e L I S R E L - S c h ä t z u n g mögl ich 

n i c h t b e k a n n t 
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Beispiel sei das Modell über "Soziale Probleme im Grundwehrdienst" (Bart l , 

Unverdorben & Lohmöller 1981) herausgegriffen, das 102 MVn und 23 LVn 

umfaßt. Die ers te Version des Modells mit unres t r ing ie r te r Pfadmatrix und 

arb i t rä ren Startwerten benötigte 15 Minuten Kernrechen zeit. Die endgültige 

Modellversion mit 230 Parametern in Pfad- und Gewichtsmatrix und mit vernünf

tigen Startwerten benötigte 26'266 Kernspeicherworte ( = 1 5 4 KByte) , 41 I te

rationen und 198 Sekunden Kernrechenzeit auf der Burroughs B7800. Das 

von LVPLSC generierte LISREL-Modell umfaßte 321 Parameter in Pfad-, La-

dungs - und Residualkovarianzmatrizen. LISREL vollführte 4 s teepes t -descend-

-I terat ionen in 30 Minuten; die Lösung war weit von den Konvergenz ent fern t . 

Als zweites Beispiel vergleiche man zwei konfirmatorische Faktoren

analysen, das "Experiment Alkoholwirksamkeit" (unveröffentlicht) mit 94MVn, 

das mit PLS in 9 Sekunden konvergier te , und den Versuch von Wingard ( p e r s . 

Mitteilung;), eine Faktorenanalyse von 96 MVn mit LISREL zu rechnen: Nach 5 

Minuten Kernrechenzeit auf einer IBM 3022 waren zwei s teepes t -descend- I te ra 

tionen vollbracht. 

Auch wenn die wenigsten unserer Leser für Computerzeit zu zahlen 

haben: Es macht einen Unterschied, ob man sein Resultat nach 5 Minuten oder 

am nächsten Tag erhäl t . Neben dem simplen Argument der Rechenzeit seien 

einige Anwendungsbereiche aufgeführt , in denen die konzeptionellen Unter

schiede eher für den PLS- als für den LISREL-Ansatz sprechen. 

Kleine St ichproben. In kleinen Stichproben (N<200) wirken sich 

die ( theoretischen) asymptotischen Optimalitätseigenschaften von ML-Schät

zern noch nicht aus , und prakt isch kann die Stichprobenkovarianzmatrix zu 

unpräzise sein, um mit dem LISREL-Programm zu sinnvollen Schätzungen zu 

kommen. Wold (1980, unveröffentlicht) zeigte, daß ein PLS-Modell für einen 

Datensatz mit N = 10 Fällen und 27 Variablen prädikt ive Kraft ha t te . 

Kleine finite Populationen. Untersuchungen über internationale 

Politik haben als Untersuchungseinhei ten 150 Nationen, mehr gibt es nicht . 

Die Untersuchungseinhei ten sind nicht unabhängig voneinander, und Vertei

lungsannahmen machen keinen Sinn. Hier sind alle Voraussetzungen der (k las

sischen) LISREL-Modellierung ver le tz t , aber keine der PLS-Modellierung. 

Große Variablenmengen. Bei einem LISREL-Modell mit 50 manife

sten Variablen wird die Grenze der Leistungsfähigkeit heutiger Computer 



48 

b e r ü h r t . Wie Tafel 1 zeigt, liegen die Rechenzeiten für PLS-Modelle mit ca. 

100 manifesten Variablen bei wenigen Minuten. Das bisher größte PLS-Modell 

hat an die 500 Variablen. 

Exploration. Weil PLS nicht ver langt , daß das spezifizierte Modell 

"das wahre" ist , und weil wenig Computerzeit benötigt wird, ist PLS für die 

Exploration von Modellen weit besser geeignet als LISREL. Dieses ist beson

ders in solchen Anwendungsbereichen von Nutzen, in denen wenig substant ie l

le Vorinformation vorhanden ist und in den Modellentwurf inkorporiert wer

den kann, beispielsweise in interdisziplinären Projekten. 

Prädiktion, Prognose. Zielt eine Untersuchung darauf ab, für je

den einzelnen Fall in der Datenmatrix zu einer Entscheidung, z .B . über Schul

zulassung, Einstellung, Therapiezuweisung, zukommen, dann muß die Prädik

t ion/Prognose des Schul- /Arbei ts- /Therapieerfolges optimal sein. Hier ist 

ein PLS-Modell angezeigt. 

Das Programmsystem LVPLS 

LVPLS ist ein Programmsystem, das aus mehreren "Haupt"-Program-

men bes teh t , die im Prinzip als lauffähige, selbständige Programme herausge

t r enn t werden können, die in LVPLS jedoch von einem Monitorprogramm auf

gerufen werden. 

LVPLSX erwartet als Eingabe eine Rohdatenmatrix. Die Datenma

t r ix , die im Kernspeicher abgelegt wird, muß frei von Missing Data sein. Das 

zu schätzende Modell muß dem Standard der grundlegenden Methode (Basic 

Design von Wold) genügen: Das innere Modell (Pfadmodell) ist ein rekurs ives 

(schleifenfreies) Pfadmodell, und im äußeren Modell ist jede LV an einen Block 

(=eine Menge) von MVn geknüpft . Die Gesamtmenge der eingelesenen Varia

blen zerfällt damit in disjunkte Blöcke, womit nicht ausgeschlossen is t , daß 

eine Variable zweimal eingelesen wird und in zwei verschiedenen Blöcken vor

kommt. Das Programm druckt außer Pfad-, Ladungs- , Gewichts- und LV-

-Korrelationsmatrix sowie zusammenfassende Statistiken auch die LV-Werte, 

d . h . die Scores der Fälle auf den geschätzten LVn. Auf Anforderung wird 

für einen Block das Blindfolding durchgeführ t , das in einem verteilungsfreien 

Kennwert für die prädikt ive Relevanz des Modells und in Standarabweichungen 

für die Parameterschätzungen dieses Blocks resu l t ie r t . Dann berechnet das 
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Programm die Residualdatenmatrix, und es kann eine weitere Dimension der 

LVn und eine weitere Dimension der Parameter des gesamten Modells geschätzt 

werden. Am Schluß kann eine Kovarianzmatrix aller Residual- und aller laten

ten Variablen ausgedruckt werden. 

LVPLSC erwartet als Eingabe eine Kovarianz- oder Korrelations

oder Rohprodukt- oder Kontingenzmatrix. Durch einen vorausgehenden Auf

ruf des Hauptprogramms LVPSCA kann eine mit Mittelwerten und Standard

abweichungen eingegebene Korrelationsmatrix zurücktransformiert werden in 

eine Kovarianz- oder Rohproduktmatrix, und zwar getrennt für verschiedene 

Blöcke von MVn. Das zu schätzende Modell muß dem Standard der erweiterten 

Methode (Extended Design, Lohmöller 1979) genügen: Dasinnere Modell ist 

wiederum ein schleifenfreies Pfadmodell, aber im äußeren Modell können meh

re re LVn pro Block (anders gesagt , mehrere Dimensionen einer LV), und von 

Block zu Block unterschiedliche Anzahlen von LVn, gleichzeitig geschätzt 

werden. Zum Zwecke der Modellüberprüfung druckt das Programm die Kova

rianz der inneren Residualvariablen, Q=cov(u), der äußeren Residualvariablen, 

C=cov(e), die im Kovarianzstrukturmodell in der Regel a priori als diagonal 

angenommen werden, sowie die Kovarianzen der LVn und Residualvariablen, 

cov(Y;e) und c o v ( u ; e ) , die in LISREL a priori als Null angenommen werden. 

In einer Zusammenfassungsseite druckt LVPLSC eine Reihe von Statist iken, 

die eine Abschätzung der Auswirkungen von Modellmodifikationen und einen 

Vergleich mit anderen Schätzmethoden er lauben. 

Auf Anforderung generier t LVPLSC ein vollständiges Eingabedeck 

für LISREL (IV oder V oder VI) , das die PLS-Schätzungen als Star twerte 

enthäl t . Der Benutzer hat die Wahl zwischen drei Regeln, nach denen das 

PLS Modell in ein LISREL-Modell übersetz t wird, die NO-X-Regel, die FIXED-

-X-Regel, und eine dr i t te Regel, die auf ein Theorem von Dupacová und Wold 

(in Jöreskog & Wold 1982a) über die Identifizierbarkeit von ML-Modellen zu

rückgeh t . Die beste Strategie zur Konstruktion von LISREL-Modellen besteht 

dar in , die Standards der grundlegenden PLS-Methode einzuhalten: Schleifen

freie Pfadmodelle mit disjunkten Indikatoren sind immer identifiziert, wenn 

die Skalenfixierungen zugefügt werden. Der Benutzer , der PLS- undLISREL-

-Schätzungen vergleichen möchte, braucht nichts von der Bedienung des 

LISREL-Progr amms zu vers tehen, wenn er LVPLSC als Präprozessor benutz t . 

LVPLS3 erwartet als Eingabe die Kovarianzmatrix eines Daten

quaders [ x j t n ] , der aufgeblät tert wurde zu einer Datentafel [x ( j t )n ] , worin 
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der Index n beispielsweise für eine Person s teh t , deren Attr ibut j zu einem 

Zeitpunkt t den Wert x. ha t . Das Modell der trimodalen Pfadanalyse mit j tn 
latenten Variablen, das das trimodale Faktorenmodell und das LV-Pfadmodell 

als Spezialfälle abdeckt, wurde von Lohmöller und Wold (1980, 1982) vorge

stellt . 

LVPGEN generier t nach einem vorgegebenen LV-Pfadmodell eine 

Rohdaten- , Kovarianz- oder Korrelationsmatrix, und zwar für eine Population 

oder für eine Stichprobe. Die erzeugte Matrix kann im gleichen LVPLS-Lauf 

durch eines der drei Analyseprogramme LVPLSX, LVPLSC, LVPLS3 ausgewer

tet werden. 

Programmdokumentation • Für die zugrundeliegenden Methoden 
und Algorithmen wird auf Wold (1982) und Lohmöller (1984) verwiesen. Die 
programmspezifische Information umfaßt: 
- LVPLS 1.6 program manual (ca. 100 Seiten) 
- LVPLS 1.6 instant manual (16 Seiten, auf Magnetband) 
- LVPLS 1.6 implementation manual (30 Seiten, auf Magnetband) 
Das Programmanual, derzeit direkt vom Zentralarchiv erhältl ich, wird dem
nächst im Physica-Verlag Würzburg erscheinen. 

Programmimplementation. LVPLS ist in For t ran geschrieben. In 
seinen wesentlichen Teilen genügt es einem sehr s t rengen For t ran-S tandard 
und kann mit fast allen For t ran-IV- und Fortran-77-Compilern überse tz t wer
den. LVPLS läuft auf Maschinen der Typen Bur roughs , CDC, IBM, DEC 10, 
DEC 20, TR 440, Univac, Siemens BS2000 und BS3000 (Fuji tsu) , Vax, Prime. 
Aus etwa 30 Universi tätsrechen Zentren liegen Rückmeldungen über erfolgrei
che Implementationen vor . 
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LVPLS, jetzt beim ZENTRALARCHIV 
erhältlich 

Seit Ende des d ies jähr igen F r ü h j a h r s s e 

m i n a r s zum Thema Pfadanalyse mi t 

la tenten Var iab len hat das ZENTRALAR-

CHIV aufgrund e iner Vere inbarung mit 

dem Autor und F r ü h j a h r s s e m i n a r r e f e r e n t e n 

J . - B . LOHMÖLLER den V e r t r i e b für das 

P r o g r a m m LVPLS ü b e r n o m m e n . 

Auf den vorhergehenden Seiten sind die 

Grundzüge des P r o g r a m m s y s t e m s e r 

l äu t e r t worden . D e t a i l l i e r t e r e Auskunft 

gibt das l00seitige Manual, das zum P r e i s 

von DM 1 2 . - auf d e m nachfolgenden F o r 

m u l a r bes te l l t werden kann. D ie se r Be 

s t e l l ze t t e l kann auch für die Anforderung des im LOHMÖLLER-Bei t r ag e r 

wähnten P a p i e r s "Verg le ich von LISREL und LVPLS" benutzt werden, das 

wir kos ten los abgeben können. 

Gleichzei t ig is t d i e s e s F o r m b l a t t für die Bestel lung des P r o g r a m m s v e r 

wendbar . In d i e s e m Fa l l e benötigen wir neben de r Bestel lung die Unte r 

schri f t unter die L i zenzve re inba rung . Daneben können Sie Angaben machen 

über das von Ihnen gewünschte Magnetband für den P r o g r a m m t r a n s p o r t . 

Auf d e m Bes te l l fo rmula r für das L V P L S - P r o g r a m m befindet sich fe rner 

eine freie Zei le mit 24 Zeichen - Sie können dor t fest legen, we lcher Text 

auf Ih r e r Anlage jewei ls a l s T i te lze i l e des LVPLS-Outputs e r sche in t 

(z . B. Univers i tä t zu Köln CDC CYBER). 
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BERICHT ÜBER DAS FRÜHJAHRSSEMINAR 1984 VOM 12.3. BIS 30.3.1984 

Faktoren- und Kausalanalyse großer Datensätze: 
Ein Vergleich von LISREL und LVPLS 

In d e r Umfrageforschung - abe r auch in vielen a n d e r e n F o r s c h u n g s b e r e i c h e n 

- verfügt man häufig über eine Vielzahl von Indikatoren zu e inem Konzept 

- z . B . Beruf, E inkommen und Bildung für Schicht oder eine F r a g e n b a t t e r i e 

für A u t o r i t a r i s m u s - und möchte zugle ich wissen , ob m e h r e r e Konzepte zu 

e iner ve rmute t en Kausa l s t ruk tu r , d a r g e s t e l l t in e inem sogenannten "Pfad

d i a g r a m m " , e m p i r i s c h p a s s e n . Man möchte a l so zwei Dinge zugleich ü b e r 

prüfen: Bilden die Indikatoren oder mani fes ten Var iab len eines Konzepts 

auch e m p i r i s c h einen oder m e h r e r e Fak to ren oder la tente Var iablen , so 

wie man es t h e o r e t i s c h un te r s t e l l t ha t? Stehen d i e se Fak to ren auch e m p i 

r i s c h in e iner kausa len Beziehung, so wie man sie t h e o r e t i s c h un te r s t e l l t 

ha t? Beide F r a g e n zugleich können in zwei s t a t i s t i s chen Analysemodel len 

behandelt werden: d e m L Inea ren Sys tem s t r u k t u r e l l e r RELat ionen (LISREL), 

das von Kar l JÖRESKOG entwickelt wurde und schon r e c h t bekannt gewor 

den is t - und de r Methode der pa r t i e l l en k le ins ten Quadra te ( P a r t i a l Leas t 

Squa re s , PLS), die von He rmann WOLD entwickel t wurde und e r s t in l e t z t e r 

Zei t bekannt geworden i s t . Der Anwendung beider Ver fahren und der zuge

hör igen P r o g r a m m e (LISREL von JÖRESKOG/SÖRBOM und LVPLS von 

LOHMÖLLER) auf subs tan t ie l le Fo r schungs f r agen und i h r e m Verg le ich war 

das F r ü h j a h r s s e m i n a r 1984 gewidmet . 

LISREL und PLS gehen in g le iche r Weise von e inem P f a d d i a g r a m m mi t F a k 

t o r e n aus ; beide Ver fahren se tzen we i te rh in im einfachsten Fa l le m e t r i s c h e 

Var iab len voraus , e r l auben abe r unter b e s t i m m t e n Bedingungen auch o r d i 

na le oder ka tegor i a l e Var iab len . F ü r den Benutzer un te r sche iden s ich beide 

Ver fahren vor a l l e m dadurch, daß LISREL darauf zielt , die V a r i a n z - K o -

v a r i a n z - S t r u k t u r e ines Da tensa t zes zu r ep roduz i e r en , PLS dagegen darauf, 

die Mat r ix de r Individualdaten zu r e p r o d u z i e r e n . LISREL ist auf S t ruk tu r 

p a r a m e t e r ger ich te t , PLS a u ß e r d e m auf F a k t o r w e r t e für Individuen. Mit 

e iner gewissen Überspi tzung läßt s ich sagen: LISREL is t eine Analyse auf 

de r Ebene von Aggregatda ten , PLS auf de r Ebene von Individuen: LISREL 

eignet sich vor a l l e m für den Tes t von Theor ien , PLS vor a l l e m für indivi-
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duelle P r o g n o s e n l a t en te r und man i fe s t e r Var iab len . Gegenüber d iesen Un

t e r s c h i e d e n im Anwendungsschwerpunkt können die schä tz techn i schen Unte r 

schiede zwischen beiden Ver fahren zu rück t re t en : das P r o g r a m m LISREL 

a r b e i t e t p r i m ä r mit d e r Maximum-Like l ihood-Schä tzung , das P r o g r a m m 

LVPLS mit dem Schä tzve r fah ren der k le ins ten Q u a d r a t e . 

LVPLS wurde in Vor lesungen von Prof . WOLD und D r . LOHMÖLLER, 

LISREL in Vor lesungen von Prof . SCHMIDT vorges t e l l t . P a r a l l e l zu den 

V o r l e s u n g e n wurden i n den A r b e i t s g r u p p e n von den Te i lnehmern 

Analysen d e r g le ichen Daten mi t beiden Ver fahren geplant, durchgeführ t 

und a u s g e w e r t e t . Es sol l k u r z über die e inzelnen Verans ta l tungen be r i ch te t 

w e r d e n . 

V o r l e s u n g e n 

Das Ver fahren der pa r t i e l l en k le ins ten Quadra te (PLS) zur Schätzung von 

F a k t o r e n in e iner Kausa lana lyse wurde von Prof . WOLD (Uppsala, Schwe

den) entwickelt und von D r . LOHMÖLLER (FU Berl in) ausgebaut und p r o 

g r a m m i e r t ; es wurde von beiden Dozenten in e iner g e m e i n s a m e n Vor lesung 

v o r g e s t e l l t . Es handel t s ich um eine d i r ek t e Schätzung von F a k t o r w e r t e n 

mi t Hilfe e iner i t e ra t iven Kle ins t -Quadra t -Schä tzung a l le in innerha lb de r 

für den jewei l igen F a k t o r r e l evan ten Var i ab len . Darauf aufgebaut wird eine 

Kausa lana lyse der Fak to ren , die im Kern aus e iner Se r i e kanon i scher K o r 

re la t ionen bes teht und w i e d e r u m nur die für die jeweil igen Zusammenhänge 

r e l evan ten Var iab len benutzt . Aufgrund d i e s e r Beschränkungen auf die j e 

wei ls r e levan ten Var iab len heißt das Ver fahren " P a r t i e l l e " Kle ins t -

Quadra t -Schä tzung . Im Unterschied zu LISREL kommt PLS mit den Annah

m e n de r P räd ik to r spez i f ika t ion a u s : Der E r w a r t u n g s w e r t des F e h l e r s für 

jede Var iab le is t null und die e r w a r t e t e Kovar ianz zwischen Var iab le und 

i h r e m F e h l e r i s t nul l . Es benötigt keine Ver te i lungsannahmen besonder s 

nicht die Annahme e ine r mul t iva r i a t en Normalve r t e i lung d e r beobachteten 

Var i ab l en . An die Stel le de r k l a s s i s c h e n ver te i lungsabhängigen T e s t s t r i t t 

das "Bl ind-Fo ld ing" de r Daten und der S t o n e - G e i s s e r - T e s t . Im Untersch ied 

zu LISREL werden we i t e rh in die " F a k t o r e n " aussch l i eß l i ch a l s Komponenten 

ge schä t z t . E n t s p r e c h e n d i s t eine Voraus sage der Individualwerte de r beob

ach te ten Var iab len das Hauptziel des Ver f ah rens , dem eine ge t r eue P a r a -
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mete r schä t zung un te rgeordne t i s t . 

Prof . WOLD und D r . LOHMÖLLER s te l l t en zunächst die Ver fahren der 

F a k t o r - und de r Pfadana lyse a l lgemein dar und ordneten dann die d a r g e 

s te l l t en Besonderhe i t en des P L S - V e r f a h r e n s in d iesen Rahmen ein . Beson

d e r s s te l l ten s ie die ve r sch iedenen i t e ra t iven Schä tzver fahren dar , mi t 

denen in PLS die F a k t o r w e r t e geschä tz t w e r d e n . Ander s a l s in LISREL 

näml ich s teht in PLS die Schätzung der F a k t o r w e r t e vor der Schätzung der 

S t r u k t u r p a r a m e t e r und wird nicht an die S t ruk tu r schä tzung a ls eine im 

Grunde unabhängige Schätzung a n g e s c h l o s s e n . 

Prof . P e t e r SCHMIDT (Gießen) s te l l te zunächst die en tsche idende Neuigkeit 

von LISREL, die kon f i rma to r i s che Fak to renana lyse , d a r . Das a l lgemeine 

P r o b l e m der Fak to r enana ly se , die Unteridentif ikat ion, wird in de r üblichen, 

explora t iven Fak to r enana ly se in e iner da tenunspezi f i schen F o r m gelöst : 

du rch die F o r d e r u n g des max ima len Var ianzabbaus in den aufe inanderfol 

genden F a k t o r e n und eine ansch l ießende Rotat ion. In der kon f i rma to r i s chen 

F a k t o r e n a n a l y s e wird d i e se s P r o b l e m jedoch durch a - p r i o r i - R e s t r i k t i o n e n 

d e r Fak tor ladungen gelöst , die de r Anwender spezif isch für seine Daten 

b e s t i m m e n muß; die Ordnung der Fak to r en nach d e m Var ianzabbau und die 

Rotation entfal len. Prof . SCHMIDT s te l l te dann dar , wie in LISREL die 

S t rukturg le ichungen d e r Fak to ren geschä tz t w e r d e n . Schl ießl ich ging er 

ausführ l ich auf die Besonderhe i t en des Ver fahrens ein: die Vera rbe i tung 

n i c h t m e t r i s c h e r Daten, die Analyse n i c h t r e k u r s i v e r Modelle ( d . h . von 

Modellen mi t Rückkoppelung) und den Gruppenverg le ich ( d . h . die s i m u l 

tane Analyse d e r g le ichen F a k t o r - und K a u s a l s t r u k t u r e n in m e h r e r e n , 

du rch qual i ta t ive Merkma le def in ier ten Gruppen) . Während auch in LVPLS 

n i c h t m e t r i s c h e Daten a n a l y s i e r t we rden können, i s t die Ana lyse n ich t -

r e k u r s i v e r Modelle bis je tz t a l le in in LISREL mögl ich . 

A r b e i t s g r u p p e n 

In d e r Arbe i t sg ruppe "Stabi l i tä t und Wandel po l i t i s che r E ins te l lungen" 

(Dieter FUCHS) wurde vor a l l e m die in Pane l -S tud ien häufig fes tges te l l t e 

ge r inge individuelle Stabi l i tä t po l i t i sche r E ins te l lungen t h e m a t i s i e r t . 

E ine mögl iche methodische Ursache d i e s e r e r m i t t e l t e n Ins tabi l i tä ten kann 
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in d e r sys t ema t i schen Unterschätzung der Stabil i tät infolge von Meßfehlern 

l i egen . Da LVPLS und LISREL zwischen S t ruk turebene und Meßebene 

d i f fe renzieren , konnte d iese Möglichkeit ge tes te t w e r d e n . Als Datenbas i s 

diente das 2 -Wel l en -Pane l der Po l i t i ca l -Act ion-S tud ie ; ausgewähl t wurden 

Var iablen , für die eine r e l a t iv große Stabi l i tä t t heo re t i s ch e r w a r t e t werden 

konnte: Po l i t i ca l T r u s t and Efficacy als g e n e r a l i s i e r t e Eins te l lungen zum 

pol i t i schen Sys t em. Die Model l rechnungen e r b r a c h t e n zwar eine etwas 

höhe re Stabi l i tä t de r la tenten Var iablen gegenüber den Beobach tungsvar ia 

blen, jedoch nicht in d e m theo re t i s ch e r w a r t e t e n A u s m a ß . 

In d e r Arbe i t sg ruppe "Säku la r i s i e rung von Pol i t ik - zum Zusammenhang 

zwischen pol i t i schen und re l ig iösen E ins te l lungen" (Dr . Heiner M E U L E -

MANN) wurde anhand d e r Daten des ALLBUS 1982 untersucht , wie in e inem 

weiten Sinne ( d . h . nicht k i rch l i ch gebundene) r e l ig iöse Vors te l lungen mi t 

demograph i schen Hin te rg rundvar i ab len und pol i t i schen Eins te l lungen zu

sammenhängen . Gegens tand d e r Analyse war ein Inventar r e l i g i ö s e r E in 

stel lungen, die in zwei Dimensionen - r e l i g iö se s Deutungsprob lem (Sinn de r 

Welt oder Sinn des eigenen Lebens) und Säku la r i s i e rungss tu fe (chr i s t l i ch , 

a l lgemein t r anszenden t , immanent , zweifelnd, agnost isch) - a p r i o r i g e o r d 

net w a r e n . Es wurde geprüft, ob sich d i e se S t ruk tur in Fak to renana lysen 

wiederf inden läßt - zunächs t in e iner exp lo ra to r i s chen Fak to renana lyse 

mi t vo rgegebener F a k t o r e n z a h l und obl iquer Rotation, dann in konf i rma to -

r i s c h e n Fak to renana lysen , die sowohl mit LVPLS a ls auch mit LISREL 

ge rechne t wurden . In e inem zweiten Schr i t t wurden die v ie r Fak to r en d e r 

r e l i g iö sen E ins te l lungen mit d r e i soz ia len Hin te rg rundvar i ab len - Schicht, 

ind iz ie r t durch Beruf, Bildung, E inkommen; Al te r ; Rel ig ios i tä t , ind iz ie r t 

du rch Kirchgangshäuf igkei t und Selbs te inschätzung - in ein Kausa lmodel l 

geb rach t . 

In d e r Arbe i t sg ruppe "Wer to r i en t i e rungen und Handlungspotent ia l" 

(Dr . K a r l - H e i n z REUBAND) ging es um den Zusammenhang zwischen p o s t 

m a t e r i a l i s t i s c h e n Or ien t i e rungen und die Herausbi ldung eines neuen 

ökologischen Bewußt se ins . Ande r s a l s von Ronald INGLEHART pos tu l i e r t , 

e r w i e s s ich dabei die " P o s t m a t e r i a l i s m u s - M a t e r i a l i s m u s " - W e r t o r i e n t i e -

rung nicht a l s e in- , sonde rn a l s m e h r d i m e n s i o n a l : p o s t m a t e r i a l i s t i s c h e 

Or ien t i e rungen (auf Se lbs tve rwi rk l i chung hin) und m a t e r i a l i s t i s c h e O r i e n -
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t i e rungen (auf Bes i tz und Sicherhe i t hin) t r a t en a ls ge t rennte Dimensionen 

im Rahmen von Fak to renana lysen zutage . Ein Einfluß p o s t m a t e r i a l i s t i s c h e r 

Or ien t i e rungen auf ökologisches Bewußtsein und Handlungspotent ial war 

exis tent , abe r nur schwach a u s g e p r ä g t . 

Neben den Vor lesungen und Arbe i t sg ruppen standen G a s t v o r t r ä g e . 

F . LETTAU (Univers i tä t Bielefeld) be r i ch te te über Simulat ionen, in denen 

der Einfluß schiefer und in un t e r sch i ed l i che r S tärke zusammengefaß te r 

Ver te i lungen auf die P a r a m e t e r s c h ä t z u n g in LISREL geprüft w i r d . Prof . 

W. JAGODZINSKI (Univers i t ä t Bremen) s te l l te dar , wie LISREL bei 

n iedr igen Fak tor ladungen der mani fes ten Var iab len zur Schätzung ü b e r 

höhter l a ten te r Kor re l a t ionen i r re führend gebraucht werden kann. 

Darübe r hinaus w a r e n Vor t r äge von Mi t a rbe i t e rn des ZENTRALARCHIVS, 

die sich mi t Angeboten und Funktionen des ZENTRALARCHIVS befaßten, 

Bes tandte i l des F r ü h J a h r s s e m i n a r s . E . ROSE s te l l te die Bestände, Metho

den de r Aufbereitung und Möglichkeiten der Nutzung des ZENTRALARCHIVS 

v o r . E. MOCHMANN führte den Aufbau und die Arbe i t swe i se des ZEN

TRALARCHIV-Aufbere i tungs- und Rückgewinnungssystems für Umfrage

daten ( Z . A . R . ) vo r . 

Heiner Meulemann 

Das Studienverzeichnis gibt Auskunft über den Gesamtbestand 
des ZENTRALARCHIVS an maschinenlesbaren Datensätzen aus der 
empirischen Sozialforschung seit 1945. 

Die alphabetisch geordnete Zusammenstellung aller Studientitel (TITELLISTE) 
und die nach dem Hauptuntersuchungsgegenstand der jeweiligen Studie 
gegliederte KATEGORIALE LISTE stellen den Hauptinformationsteil des 
Heftes dar. 

Beide Darstellungsformen sollen einen groben Überblick über das Spektrum 
der archivierten Datensätze geben. Eine detailliertere Beschreibung der 
zumeist repräsentativen Umfragen für die Bundesrepublik Deutschland findet 
sich im D a t e n b e s t a n d s k a t a l o g , zu dem auf den letzten Seiten eine 
kurze Erläuterung gegeben wird. 

Eingeleitet wird das Verzeichnis von der Benutzungs- und Gebührenordnung 
des ZENTRALARCHIVS sowie einer kurzen Obersicht über die Dienst
leistungen des Instituts. 
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RECHNERVERBUNDNETZE FÜR DEN SOZIALWISSENSCHAFTLICHEN DATENSERVICE 

Vor zwei J ah ren wurde ein P i lo tpro jek t für den in terakt iven Datenzugriff 

vo rges t e l l t ( s . ZA-Informat ion 10, S. 35 f . ) . Bei d i e s e m T e s t wurde über 

Wählleitung von Mannheim aus in dem EUROBAROMETER Pool des ZEN-

TRALARCHIVs nach re levan ten F r a g e n gesucht und die zugehörigen Daten 

wurden in de r g le ichen Dialogsi tzung mit SAS a u s g e w e r t e t . E ine w e i t e r e 

i n t e r e s s a n t e Entwicklung hat das S ta t i s t i sche Bundesamt vorges te l l t : Über 

B i ld sch i rmtex t (BTX) i s t d e r Zugriff für jeden B T X - T e i l n e h m e r auf t abe l l a 

r i s c h und g raph i sch aufbere i te te Daten aus den Beständen des Bundesamtes 

mögl ich . In s t rumen te für den d i rek ten Zugriff auf Daten werden in England 

und den USA heute f o r c i e r t entwickel t , t e i lweise s tehen sie b e r e i t s für die 

p r a k t i s c h e Nutzung zur Verfügung. So sind die Daten des b r i t i schen House

hold Survey und des Zensus in zen t ra len Spe ichern über das b r i t i s che Com

pu te rve rbundne tz zugänglich. Das ICPSR ( In t e r -Un ive r s i t y Consor t ium for 

Po l i t i ca l and Social R e s e a r c h ) bietet b e s t i m m t e Analysedate ien im r eg iona 

len Netz auf dem zen t ra l en AMDAHL-Rechner an . 

Die technischen Vorausse tzungen für den ex te rnen Zugriff werden mit d e r 

Entwicklung von Rechnerve rbundne tzen auch für deutsche Univers i tä ten und 

Fo r schungse in r i ch tungen je tz t Rea l i t ä t . Das DFN (Deutsches Fo r schungsne tz ) 

is t kürz l i ch durch die Gründung des "Vere ins zur Fö rde rung e ines deutschen 

F o r s c h u n g s n e t z e s " auf den Weg geb rach t worden, befindet s ich jedoch t e i l 

we i se noch in d e r Entwicklung. Be re i t s in se inen Grundfunktionen a r b e i t s 

fähig hingegen is t das EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH NETWORK 

(EARN), das von d e r F i r m a IBM in i t i i e r t w u r d e . Beide Netze sollen ku rz 

vorges te l l t w e r d e n . 

A u f b a u u n d L e i t u n g v o n E A R N 

EARN beruht auf de r Verbindung von Rechne rn mit spez ie l l e r IBM-Datenfe rn-

ve ra rbe i t ungs so f twa re (JES2, JES3 unter e iner der Var ianten des B e t r i e b s 

s y s t e m s /370-OS oder RSCS unter /370-VM) durch Standlei tungen v e r s c h i e 

dener Uber t ragungsgeschwind igke i ten . Technische Vorausse tzung für die 

Einbeziehung e ines R e c h n e r s in EARN ist a l so die Ins ta l la t ion de r genannten 

Software (oder e ines en t sp rechenden E m u l a t o r s ) und das Vorhandensein von 
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mindes tens e iner Standleitung zu mindes tens e inem ande ren Netzknoten. 

Bisher is t EARN def in ier t für die Bundesrepubl ik , für F r a n k r e i c h , I tal ien, 

Großbr i t ann ien , Ir land, Spanien, die Schweiz und I s r a e l . In j edem der g e 

nannten Staaten ex i s t i e r t ein z e n t r a l e r Knotenrechner , de r die Verbindung 

zur eu ropä i schen E A R N - Z e n t r a l e in Genf h e r s t e l l t . Es i s t geplant, ab etwa 

J a h r e s m i t t e 1984 EARN über den i ta l ien ischen Zent ra lknoten in Rom durch 

eine Transa t l an t ik -Verb indung mi t d e m US-amer ikan i schen BITNET zu 

koppeln. 

F ü r eine "P i lo tg ruppe" von über zwanzig mit IBM-Rechnern ausges t a t t e t en 

deutschen Univers i tä ten und Großforschungse in r i ch tungen t r äg t die F i r m a 

IBM für die Anfangsper iode von 4 J a h r e n (1984-1987) die Kosten für de r en 

EARN-Standle i t ungen, ebenso die Kosten der T ransa t l an t ik -Verb indung . 

Allen Univers i tä ten s teht de r Bei t r i t t zu EARN frei , sofern sie die Gebühren 

für die en t sprechenden Leitungen se lbs t aufbringen und die en t sp rechende  

Software auf ih ren Rechnern fahren . L e t z t e r e s bedeutet, daß p r inz ip ie l l 

auch Nich t - IBM-Rechner an EARN tei lneh men können. 

Die Dienste , die z . Z t . über EARN zur Verfügung s tehen, sind: 

a) F i l e - T r a n s f e r von Netzknoten zu Netzknoten (Datensa tzaus tausch) , 

b) M e s s a g e - T r a n s f e r (Austausch von Mitteilungen), 

c) Remote Ba tch -Vera rbe i tung über T r a n s f e r von F i l e s , die a l s Jobs für 
den Z i e l r e c h n e r def inier t sind (Austausch von Jobs ) . 

Zur Nutzung von EARN bedarf es k e i n e r l e i b e s o n d e r e r P r iv i l eg i en - völlig 

h in re ichend sind die Berecht igungen, mi t denen " N o r m a l b e n u t z e r " in OS-

oder VM-Umgebungen a u s g e s t a t t e t w e r d e n . Der Aufruf de r EARN-Diens t -

le is tungen i s t denkbar einfach. Folgendes Kommando re i ch t zum Versand 

e ine r Datei aus : 

SENDFILE fi le- id TO u s e r - i d AT Knoten- id 

SENDFILE SPSS DOC TO RAU AT DK$ZA$l 1 

K o n z e p t i o n d e s D e u t s c h e n F o r s c h u n g s n e t z e s ( D F N ) 

DFN wird t echn isch a n d e r s r e a l i s i e r t a l s EARN. Als phys ika l i sches Da ten

ü b e r t r a g u n g s s y s t e m wird nicht ein Geflecht von "ane inande rge re ih t en" Stand

lei tungen, sondern das D a t e n t r a n s p o r t s y s t e m D A T E X - P der Deutschen Bun-
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despos t benutzt . D A T E X - P kann auch ohne Rückgriff auf DFN unmi t te lbar 

zur Datenüber t ragung zwischen Te i lnehmern e ingese tz t w e r d e n . DFN is t 

konz ip ie r t a l s eine Menge von Diensten, die zusä tz l ich zu den T r a n s p o r t 

d iens ten von D A T E X - P bere i tgeha l ten werden und auf Rechne rn v e r s c h i e d e 

ner Typen a l len D F N - T e i l n e h m e r n zur Verfügung s tehen . Solche Dienste 

sind u . a . : z e i l e n o r i e n t i e r t e r Dialog zwischen Rechnern v e r s c h i e d e n e r Typen, 

M a i l d i e n s t / M e s s a g e - T r a n s f e r , F i le T r a n s f e r , Remote Ba tch -Be t r i eb , A u s 

tausch von Graph ik - In fo rmat ionen e t c . 

Die durch DFN be re i t zus t e l l enden Diens te , d . h . die ihnen en t sp rechenden 

Sof tware-Komponenten, werden a r b e i t s t e i l i g durch eine Reihe von an DFN 

von Anfang an bete i l ig ten Inst i tuten entwickel t . Derze i t kann man von der 

E x i s t e n z e ines " B a s i s - D F N " s p r e c h e n . So wi rd z . B. in Kürze Datenfern

v e r a r b e i t u n g s - B e t r i e b zwischen den U n i v e r s i t ä t s r e c h e n z e n t r e n Köln, 

Düsse ldorf und Bochum möglich se in . Der Anschluß von IBM-Rechnern bzw. 

die Einfügung von Schni t t s te l len zu I B M - B e t r i e b s s y s t e m e n is t e r s t für eine 

zweite Ausbaustufe von DFN geplant . 

Fü r den e inzelnen Benutzer e ines an DFN angesch lossenen Rechenzen t rums 

wi rd d i e s e r Anschluß bedeuten, daß ihm über ein T e r m i n a l im Rahmen de r 

a l lgemeinen K o m m a n d o s p r a c h e einige Kommandos zum Versand von 

M e s s a g e s , von F i l e s oder Jobs oder auch für den Dialog mit ande ren DFN-

Rechnern zur Verfügung s tehen (etwa analog den im Zusammenhang mit 

EARN angeführten Kommandos ) . 

A n d e r s a l s bei EARN, wo nur fixe Kosten (in d e r Hauptsache Mieten für 

Standleitungen) anfallen, sind die Kosten j ede r e inzelnen Benutzung von DFN 

var i ab le Kos ten . Al le rd ings i s t i h re Höhe nicht abhängig von d e r Länge des 

Über t r agungsweges , sondern ledigl ich vom Umfang des ü b e r t r a g e n e n Daten

volumens . 

Wir s tehen h i e r am Anfang e ine r we i t re ichenden technischen Entwick lung, 

die bei G r o ß r e c h e n z e n t r e n verfügbare R e s s o u r c e n jetzt auch d ezen t r a l zu

gänglich mach t . Die technischen Möglichkeiten werden durch den Anschluß 

von Mikrocomputern , die je tz t für S e m i n a r e und einzelne F o r s c h e r ver füg

bar werden, noch wesen t l i ch e r w e i t e r t . 

Ekkeha rd Mochmann F r i e d r i c h Rau 

J 



62 

ZA-NACHRICHTEN 

GÄSTE IM ZENTRALARCHIV 

E r i k a von BRÜNKEN, Medical Information Center , Karo l in i ska Inst i tute 

L i b r a r y and Information Center , Stockholm, Sweden besuchte das ZEN

TRALARCHIV. Zen t ra l e Themen waren Datenarch iv ie rung im ZENTRAL

ARCHIV, In ternat ionale Kooperat ion und soz ia lwissenschaf t l i che Thesaur i , 

Conferencing Sys teme für IASSIST. 

Zur Fo r t s e t zung des E r f a h r u n g s a u s t a u s c h e s zwischen d e m n i ede r l änd i 

schen und deutschen Arch iv besuchte der Le i te r des A m s t e r d a m e r Ste in

m e t z a r c h i v s Pau l de GUCHTENAIRE das ZENTRALARCHIV. Er ber ich te te 

über neue re Konzepte des Ins t i tu ts bei der Datenaufberei tung und über 

Bemühungen über den Ankauf e ines R e t r i e v a l s y s t e m s für die Studienbe

schre ibungen . 

E ine Delegat ion junger Soz ia lwissenschaf t l e r aus a l len Tei len F r a n k r e i c h s 

besuchte Ende des J a h r e s das ZENTRALARCHIV. Im Verlaufe de r vom 

Deutschen Akademischen Aus tauschd iens t (DAAD) o r g a n i s i e r t e n F o r s c h u n g s 

r e i s e zu ve r sch iedenen Univers i tä ten und soz ia lwissenschaf t l i chen Inst i tuten 

in de r Bundesrepubl ik in fo rmie r t en s ich die F o r s c h e r über das Diens t 

le i s tungsangebot des ZENTRALARCHIVS. E r s t kü rz l i ch wurde in Grenoble 

ein d e m ZENTRALARCHIV v e r g l e i c h b a r e s Arch iv gegründet , das jedoch 

zur Zeit e r s t über ger inge Bestände verfügt . 

Te i l nehmer des A r b e i t s k r e i s e s Informat ion (AKI, Leitung: Prof . D r . 

J . SCHEELE) besuchten das ZENTRALARCHIV, um sich einen Eindruck 

von den Aufgaben des Inst i tuts zu verschaf fen . Der A r b e i t s k r e i s bemüht 

s ich se i t l ä n g e r e m , d u r c h p e r s ö n l i c h e Kontakte und Besuche von Archiven 

in de r Kölner Region, se ine Mitgl ieder über das Angebot der Bibliotheken, 

Dokumenta t ionss te l len und Arch ive sachkundig zu machen . 
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Prof . Wang Zu-wang vom Inst i tute for Social Science Information, The 

Chinese Academy of Social Sc iences , Beijing, i n fo rmie r t e s ich über Infra

s t ruk tu re in r i ch tungen für die Sozialforschung in der Bundesrepubl ik . Sein 

be sonde re s I n t e r e s s e galt der Dokumentat ion von e m p i r i s c h e n F o r s c h u n g s 

e r g e b n i s s e n und L i t e r a t u r . Über die Gesch ich te , die o r g a n i s a t o r i s c h e 

Gl iederung und die Aufgaben se ines Ins t i tu tes in Peking hat er uns einen 

ku rzen Ber ich t verfaßt , den wir in d i e s e r Ausgabe abgedruckt haben . 

D r . P e t e r MOLNAR hiel t s ich zu e inem mehrmona t igen For schungsaufen t 

ha l t in der Bundesrepubl ik auf. Im Rahmen se ine r Suche nach e m p i r i s c h e n 

Mate r i a l i en zu Soz ia l i sa t ionsf ragen und zum Bere ich E l t e r n h a u s und Schule 

besuchte er für einige Tage das ZENTRALARCHIV. 

E in in fo rmel le r Besuch zur Vorbere i tung mögl icher w e i t e r e r Kontakte 

führte F r a u D r . Mar ia RATHMANN (Redakteur in de r V ie r t e l j ah re s sch r i f t 

"Gese l l schaf t swissenschaf t l i che Mittei lungen") in unse r Ins t i tu t . F r a u 

RATHMANN besuchte das Arch iv im Auftrag des Ins t i tu ts für Soz ia lwi s sen 

schaften in Budapest und d e m Ziel, Möglichkeiten für einen Da tenaus tausch 

zwischen beiden Inst i tu ten zu e r ö r t e r n . Das Insti tut is t eine große Soz ia l 

forschungse inr ich tung , die der Soz ia l i s t i schen A r b e i t e r - P a r t e i Ungarns 

nahes t eh t . Fo r schungsschwerpunk te e m p i r i s c h e r A r t sind: Soziale Schich

tung, Kommunalpol i t ik , indus t r i e l l e Arbe i t sbez iehungen , Jugend und G e 

se l l schaf t . Ziel der e m p i r i s c h e n Analysen, die über die D a t e n v e r a r b e i t u n g s 

anlage der Akademie d e r Wissenschaf ten abgewickel t werden, i s t die 

Po l i t ikbe ra tung . 

Prof . MANSUROV von d e r Akademie de r Wissenschaf ten in Moskau hie l t 

s ich zu e inem mehr t äg igen Besuch in u n s e r e m Hause auf. An d e r Akademie 

is t er ve ran twor t l i ch für den Bere ich Soz ia lwissenschaf ten . Die Planungen 

sehen vor, daß d e m Ins t i tu t für e m p i r i s c h e Sozialforschung ein Da tenarch iv 

angeg l i ede r t werden so l l . Deswegen is t man in Moskau an Arbe i t skon tak ten 

mi t d e r Sozia l forschung in de r Bundesrepubl ik i n t e r e s s i e r t . Konkre t b e 

s teht h ie r de r Wunsch nach Koopera t ionspro jek ten , die von d e r g e m e i n s a 

men Planung bis hin zum Datenaus tausch für die Analyse angelegt sein kön-
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nen . Von daher bietet s ich die Möglichkeit e iner von vo rnehe re in v e r 

gleichend angelegten For schung an . MANSUROV mach te deutl ich, daß die 

von der Akademie in Angriff genommenen Pro jek te vo rhe r mit dem Zen

t r a l k o m i t e e der P a r t e i a b g e s t i m m t werden m ü s s e n . E r sah abe r durchaus 

gute Chancen, ein ve rg le ichendes F r a g e p r o g r a m m zu r e a l i s i e r e n . Prof . 

MANSUROV hat s ich in d i e s e m Zusammenhang in sbesonde re über den 

ALLBUS in fo rmie r t . 

F r a u C h r i s t e l LANE von de r Univers i ty of Aston in B i rmingham hat s ich 

einen Monat lang zu Fo r schungszwecken im Arch iv aufgehal ten. Ihr 

be sonde re s F o r s c h u n g s i n t e r e s s e galt d e m Verg le ich der Klassen lage von 

Whi te -Co l l a r w o r k e r s in Großbr i tannien , der Bundesrepubl ik Deutschland 

und de r UdSSR. 

Prof . Tiziano TREU, Ord ina r ius für A r b e i t s r e c h t an der Univers i tä t Pav ia 

besuchte das ZENTRALARCHIV im Dezember auf der D u r c h r e i s e von e ine r 

wissenschaf t l i chen Tagung, die unter de r Leitung de r Gakugei Univers i tä t 

Tokio in Kopenhagen durchgeführ t w u r d e . Im Rahmen eines von de r j apa 

n ischen Univers i tä t f inanz ier ten in terna t ionalen F o r s c h u n g s p r o j e k t e s über 

die Einf lüsse der au tomat i schen Datenverarbe i tung auf die A r b e i t s p r o z e s s e , 

i n fo rmie r t e er s ich über das Da tenschu tz rech t in d e r Bundesrepubl ik . 

Seymour SUDMAN, P r o f e s s o r für Soziologie am Survey R e s e a r c h L a b o r a t o r y 

de r Univers i ty of I l l inois und bekannt du rch se ine zah l re ichen Veröffent

l ichungen über methodische P r o b l e m e be im Interview, hie l t s ich zu G e 

sp rächen über die Methodenforschung am ZENTRALARCHIV auf. 

Prof . Mikk TITMA, Le i t e r de r Abteilung für Phi losophie und Soziologie am 

Inst i tut für Gesch ich te d e r Akademie d e r Wissenschaf ten de r E s t n i s c h e n 

SSR besuchte im Verlaufe e ine r zweimonat igen F o r s c h u n g s r e i s e durch die 

Bundesrepubl ik auch das ZENTRALARCHIV. Seine E indrücke von den füh

renden Soz ia l fo r sche rn sowie der Lage de r Soziologie in u n s e r e m Lande 

führte er kürz l i ch in e inem Bei t rag der Sociologiceskie i ss ledovani ja 

(Soziologische Forschungen) 1983, N r . 4 , a u s . Besondere Aufmerksamke i t 

e r f ä h r t in d i e s e m Ar t ike l auch das Konzept des ALLBUS. 


