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ZUR KONSTRUKTINVARIANZ NUMERISCHER UND VERBALER KATEGORIALSKALEN 

1. E i  n l  e i  t ende  Bemerkungen 

M i t  diesem B e i t r a g  se tzen  w i r  e i n e  i n  d e r  l e t z t e n  Ausgabe d e r  ZUMANACHRICH- 

TEN begonnene E r ö r t e r u n g  f o r t .  Gegenstand d e r  methodischen Z u s a t z s t u d i e  zum 

ALLBUS 1982" waren Skalen z u r  Messung von E i n s t e l l  ungen gegenüber b e r u f 1  i- 

cher  A r b e i t .  Während m i t  den Daten d e r  ALLBUS-Hauptstudie d e m o n s t r i e r t  wer- 

den konnte, daß den insgesamt 13 E i n z e l  i tems d r e i  Subskal en zugrunde1 i egen, 

d i e  dem "kongener ischen Meßmodell" f o lgen ,  e rw ies  s i c h  d i e s e  E i g e n s c h a f t  

n i c h t  a l s  s t a b i l .  Fü r  d i e  Daten d e r  Z u s a t z s t u d i e  l i e ß e n  s i c h  d i e s e  Meßmo- 

d e l l  e  n u r  mi t Einschränkungen b e s t ä t i g e n .  

I n  dem vor1 iegenden Bei  t r a g  w i r d  d e r  Versuch unternommen, du rch  w e i t e r e  

I t e m s e l  e k t i  on f ü r  d i e  numerische ( n u r  Endpunkte de r  7 e r  Skala ve rba l  be- 

nann t )  und d i e  v e r b a l e  Vers ion  gemeinsame Subskalen des kongener i  schen Typs 

zu f i nden .  Daran s c h l i e ß t  s i c h  d i e  z e n t r a l e  Frage an, ob d i e  Messung d e r  

E i n s t e l l u n g e n  abhängig i s t  von de r  Form des Ins t rumen ts .  P r a k t i s c h  gewen- 

d e t :  Können wi r " K o n s t r u k t i  n v a r i a n z "  nachweisen, so i s t  d i e  Wahl zwischen 

ve rba l  e r  und nurneri scher  Fassung l e d i  g l  i c h  e i n e  Geschmackssache. Andern- 

f a l l  s  s t e l l  t s i c h  e i n  methodisch schw ie r iges  Anschl ußproblern: Welches I n -  

s t  rurnent wi r d  den i n h a l  t l  i chen ( k o n z e p t u e l l  en) V o r s t e l l  ungen des Fo rschers  

besser  ge rech t?  

2. Daten 

Damit d i e s e r  B e i t r a g  auch ohne Kenn tn i s  d e r  vorangegangenen Erö r te rungen  

v e r s t ä n d l i c h  i s t ,  werden zunächst e i n i g e  grundlegende I n f o r m a t i o n e n  k u r z  

resuini e r t  : 

-- ---- 
*Di e  Methodenstud i  e  wurde rni t M i t t e l n  de r  Deutschen Forschungsgemeinschaf t  

f i n a n z i e r t .  A n t r a g s t e l l  e r  war P r o f e s s o r  M. Ra ine r  Leps ius ,  U n i v e r s i t ä t  
Heide1 berg,  gemeinsam m i t  P r o f e s s o r  E rw in  K. Scheuch, U n i v e r s i t ä t  Kö ln ,  
und P r o f e s s o r  Rol f Z i e g l  e r ,  U n i v e r s i t ä t  München. K o n z i p i e r t  wurde d i e  
S t u d i e  von Bernd Wegener und Frank Faulbaum ( b e i d e  ZUMA). 
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Im Rahmen e i n e r  umfängl i cheren  S t u d i e  wurden insgesamt N=104 Personen, d i e  

nach einem Quotenverfahren ausgewählt wurden, 13 Merkmale beru f1  i cher Ar- 

b e i t  zur  E ins tu fung  der  s u b j e k t i v e n  W i c h t i g k e i t  vo rge leg t ,  und zwar: 

Sichere B e r u f s s t e l l  ung 

Hohes Einkommen 

Gute Aufstiegsmögl i c h k e i  t e n  

E in  Beru f ,  der  anerkannt und geachtet  w i r d  

E in  Beruf ,  der  einem v i e l  F r e i z e i t  l ä ß t  

In te ressan te  T ä t i g k e i t  

Eine T ä t i g k e i t ,  b e i  der  man se lbs tänd ig  a r b e i t e n  kann 

Aufgaben, d i e  v i e l  Verantwortungsbewußtsei n  e r f o r d e r n  

V i e l  Kontakt  zu anderen Menschen 

E i n  Beruf ,  be i  dem man anderen h e l f e n  kann 

E in  Beruf ,  der  f ü r  d i e  Gesel l  s c h a f t  nütz1 i c h  i s t  

G i  b t  mi r das Gefühl, etwas S i n n v o l l  es zu t u n  

Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen 

Für d i e  E ins tu fung  stand e i n e  7er  Skala zur  Verfügung, zunächst i n  numeri- 

scher Form mi t verbal  benannten Endpunkten ( l = ' u n w i c h t i  g '  , 7 = ' s e h r  wich- 

t i  g  ' ) .  Nach einem umfängl i chen  Programm anderer Aufgaben wurde d i e  I t e m l  i- 

s t e  e i n  zwei tes Mal vorge leg t ,  diesmal m i t  e i n e r  v o l l  v e r b a l i s i e r t e n  Kate- 

g o r i  a l  skal  a  fo lgender  A r t :  

' n i c h t  w i c h t i g '  ( I ) ,  'wenig w i c h t i g '  ( Z ) ,  'etwas w i c h t i g '  ( 3 ) ,  

'einigermaßen w i c h t i g '  (4 ) ,  'ziernl i c h  w i c h t i g '  ( 5 )  'überwiegend 

w i c h t i g '  ( 6 )  und ' sehr  w i c h t i g '  ( 7 ) .  

Eine expl o r a t i  ve Faktorenanalyse ergab d r e i  Dimensionen (Kons t ruk te ) ,  d i e  

a l s  E x t r i n s i s c h e  Or ien t ie rung ,  I n t r i n s i s c h e  Or ien t ie rung  und Soz ia le  Or ien-  

t i  erung bezeichnet  whrden. Für jede d i e s e r  Dimensionen wurde versucht ,  kon- 

generische Subskalen zu b i lden .  



Die  zur Subskalenbildung i n s  Auge gefaßten Items waren im F a l l e  der  E x t r i n -  

s i  schen Or ien t ie rung  

Sichere B e r u f s s t e l  l u n g  
Hohes Einkommen 
Gute Aufs t iegsmög l i chke i ten  
E i n  Beruf ,  der  anerkannt und geachtet w i r d  

Im Fa1 l e  der  I n t r i n s i s c h e n  Or ien t ie rung  

In te ressan te  T ä t i g k e i t  
T ä t i g k e i t  , be i  der  man se lbs tänd ig  a r b e i t e n  kann 
Aufgaben, d i e  v i e l  Verantwor tungsbewußtse in  e r f o r d e r n  
V i e l  Kontakte zu anderen Menschen 
G ib t  m i r  das Gefühl , etwas Si n n v o l l  es zu t u n  

und im F a l l e  der Sozia len Or ien t ie rung  

V i e l  Kontakte zu anderen Menschen 
E i n  Beruf ,  be i  dem man anderen he l  fen kann 
E i n  Beruf ,  der  f ü r  d i e  Gese l l scha f t  n ü t z l i c h  i s t ,  
G i b t  m i r  das Gefühl, etwas S i n n v o l l  es zu tun.  

3. Gemeinsame Subskal en der  numerischen und verbal  en W i  c h t i  gkei  t s e i  n- 
s tufunsen 

D ie  m i t  LISREL V1 durchgeführten - einem b e r e i t s  v i e l f a c h  angewandten Ver- 

fahrensmuster ( v g l  . JURESKOG, 1971, 1978; BOHRNSTEDT, 1983; PARKER, 1983) 

folgenden - k o n f i  rmator i  schen Analysen ergaben bei  Zugrunde1 egung der i n  

FAULBAUM (1983) beschriebenen K r i t e r i e n  (GFI größer 0.950 und RMR k l e i n e r  

0.100) f ü r  d i e  numerischen und verbalen Wicht igkei  t se ins tu fungen des Ska- 

l e n v e r g l e i c h s  d i e  i n  den Tabel len 1 a  - C d a r g e s t e l l t e n  Subskalen. 

Bei der  Auswahl der Items f ü r  d i e  i n  den Tabel len 1 a  - C d a r g e s t e l l t e n  

Subskalen wurde so vorgegangen, daß zunächst - f ü r  den numerischen und den 

verbalen F a l l  ge t renn t  - d i e  Items m i t  den aufgrund e x p l o r a t o r i s c h e r  Fakto- 

renanalysen e r m i t t e l t e n  höchsten v i e r  Faktor1 adungen b e t r a c h t e t  wurden. Wa- 

ren d i e  v i e r  I tems i d e n t i s c h ,  wurde d i e  kongenerische Eigenschaf t  auf  der 

Grundlage der oben genannten K r i t e r i e n  ü b e r p r ü f t .  War d i e  Eigenschaf t  e r -  

f ü l l t ,  so wurde versucht ,  i n  einem nächsten S c h r i t t  e i n  we i te res  I tem h i n -  

zuzufügen, das entweder im verbalen oder im numerischen F a l l  d i e  nächst hö- 

here Faktor ladung besaß. Auch be i  der  auf  d iese  Weise e r w e i t e r t e n  Itemmenge 

wurde wieder d i e  kongenerische Eigenschaf t  ü b e r p r ü f t .  Dieser Prozeß wieder-  



ZUMA 

h o l t e  s i c h  so 1 ange, b i  s  d i e  E x i s t e n z  de r  kongener i  schen E i g e n s c h a f t  ve r -  

wor fen  werden mußte. 

Der Auswahlprozeß begann deswegen m i t  vier I tems,  w e i l  d i e s  d i e  Min imal  zah l  

von I tems  i s t ,  um n i c h t - t r i v i a l e  Anpassungen zu ermögl ichen.  War d i e  E igen-  

s c h a f t  e i n e s  kongener ischen Mode l l s  schon i n  bezug a u f  d i e  v i e r  I t ems  n i c h t  

e r f ü l l t ,  wurde nachgeschaut, ob es im H i n b l i c k  a u f  d i e  drei höchsten Fak- 

t o r l  adungen i d e n t i s c h e  I tems gab. D iese  wurden dann, o b g l e i c h  d i e  Anpassung 

t r i v i a l  i s t ,  i n  d i e  w e i t e r e n  komplexeren Analysen, übe r  d i e  im  nächsten Ab- 

s c h n i t t  b e r i c h t e t  w i r d ,  einbezogen. 

Wie aus T a b e l l e  1 e r s i c h t l i c h  i s t ,  f ü h r t e  d e r  g e s c h i l d e r t e  Auswahlprozeß im 

Fa1 1 de r  E x t r i n s i s c h e n  O r i e n t i e r u n g  und d e r  I n t r i n s i s c h e n  O r i e n t i e r u n g  ge- 

rade  zu den I tems  m i t  den v i e r  höchsten Faktoren ladungen.  Im F a l l e  d e r  So- 
z i a l e n  O r i e n t i e r u n g  f ü h r t e  d i e  Analyse sowohl im numerischen w ie  im verba-  

l e n  F a l l  Skalen,  d i e  t r i v i a l e r w e i s e  e i n e  o p t i m a l e  Anpassung b e s i t z e n ,  da 

Mode l l e  m i t  d r e i  I t ems  gerade i d e n t i f i z i e r t  s i n d  und k e i n e  F r e i h e i t s g r a d e  

mehr z u r  Ver fügung stehen. 

T a b e l l e  1: Kongener ische Mode l l e  f ü r  d i e  numerischen 
und v e r b a l e n  W i c h t i g k e i t s e i n s t u f u n g e n  

a. E x t r i n s i s c h e  O r i e n t i e r u n g  

NUMERISCH VERBAL 

Bi pi Bi e: Pi 

Sichere 
B e r u f s s t e l l u n g  1 .OS3 1.m 0.409 0.980 1 .W 0.389 

Hohes 
Einkcmrirn 

Gute Aufs t iegs -  
rrtkglicNceiten 1.276 0.468 0.776 1.229 0.542 0.736 

Ein Benif, der aner- 
kannt unä geachtet w i x ä  1.093 1.750 0.406 0.880 1.688 0.521 



b .  Intrinsische Orientierung 

NUMERISCH VERBAL 

B, e; Pi Bi e; ., 
Interessante 
Tät igkei t  

Tät igkei t ,  be i  der rrw 
selbständig arbeiten kann 0.965 0.450 0.674 1.004 0.752 0.573 

Aufgaben, d i e  v i e l  Verant- 
wrtungsbewußtsein erfcudem 1.124 0.492 0.720 0.955 1.007 0.475 

Viel Kontakte zu anderen 
lvlenschen 0.906 1.925 0.299 0.828 2.322 0.228 

C. Soziale Orientierung 

NUMERISCH VERBAL 

ßi Q: Pi ßi 1 Pi 

Ein Beruf, be i  den rran 
anderen helfen kann 1.558 0.362 0.761 1.536 0.252 0.903 

E i n  Beruf, der für die 
Gesellschaft nützlich ist 1.307 1.397 0.550 0.963 1.955 0.322 

G i b t  mir das Gefühl, eiwas 
Sinnvolles zu tun 0.881 1.201 0.393 0.692 1.958 0.197 
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Tabe1 1  e  1 e n t h ä l t  d i e  Anpassungsi nd i  zes, d i e  Ladungen (ßl), d i e  Var i  anzen 

der Meßfehler ( 1 3 ~ ~ )  und d i e  I t e m r e l i a b i l  i t ä t e n  (Pi). D ie  Betrachtung der 

I t e m r e l  i a b i l  i t ä t e n ,  d i e  den A n t e i l  der  'Wahren Var ianz '  z u r  Gesamtvarianz 

e ines Items ausdrücken (zum Re1 i a b i l  i t ä t s b e g r i  f f  vgl . z.B. BOHRNSTEDT, 

1983; WEGENER, 1984), so erscheinen d i e  folgenden Merkmale besonders erwäh- 

nenswert: 

- Bei den e x t r i n s i s c h e n  Skalen f ä l l t  auf ,  daß d i e  Re1 i a b i l  i t ä t e n  der  e rs ten  

d r e i  I tems im numerischen und verbalen F a l l  etwa g l e i c h  hoch l iegen .  Bei 

der  verbalen Skala gewinnt das I t e m  ' E i n  Beruf ,  der  anerkannt und geach- 

t e t  w i r d '  zusä tz l  i c h  an Gewicht. 

- Im F a l l e  der  I n t r i n s i s c h e n  Or ien t ie rung  1  iegen d i e  I t e m r e l  i a b i l  i t ä t e n  der  

beiden E i  nstufungsskal  en i n  gewisser Weise k o n t r ä r  zueinander: Zwar wei - 
Sen d i e  I tems ' T ä t i g k e i t ,  be i  der man se lbs tänd ig  a r b e i t e n  kann' und 

'Aufgaben, d ie .  v i e l  Verantwortungsbewußtsein e r f o r d e r n '  d i e  höchsten E in -  

z e l  r e l i a b i l i t ä t e n  der  v i e r  I tems auf ,  doch l i e g t  im F a l l e  der  numerischen 

Skala d i e  R e l i a b i l i t ä t  des e r s t e r e n  Items d e u t l i c h  u n t e r  der  des zweiten, 

während s i c h  im F a l l e  der  verbalen Skala d ieses V e r h ä l t n i s  umkehrt. Im 

Fa1 l e  der  verbalen Skala 1  i e g t  zudem d i e  Re1 i a b i l  i t ä t  des Items ' I n t e r e s -  

sante T ä t i g k e i t  ' d e u t l  i c h  über der  Re1 i a b i  1  i t ä t  be i  der  numerischen Ska- 

l a .  Insgesamt kann man sagen, daß im F a l l e  der numerischen Skala wohl 

mehr der e th ische  Aspekt der  'Verantwortung' e i n e r  selbständigen T ä t i g -  

k e i t  zum Ausdruck kommt a l s  be i  der  verbalen Skala. 

- D i e  Subskala der soz ia len  I tems zeichnet  s i c h  dadurch aus, daß h i e r  das 

I tem ' E i n  Beruf ,  be i  dem man anderen h e l f e n  kann' be i  beiden Versionen 

der W i c h t i g k e i t s s k a l  a  d i e  m i t  Abstand höchste Re1 i a b i l  i t ä t  au fwe is t ,  wo- 

b e i  d iese  R e l i a b i l i t ä t  im verbalen F a l l  d e u t l i c h  höher i s t  a l s  im numeri- 

schen. 

Zusammenfassend w i r d  man nach der Betrachtung der  I temrel  i ab i  1  i t ä t e n  sagen 

können, daß es anscheinend durchaus s u b s t a n t i e l  l e r e  Unterschiede i n  den Re- 

1  i a b i l i t ä t e n  der numer.ischen und verbalen Skalen g i b t ,  so daß, wenn d i e  

Skalenpaare Iden t i sches  messen so1 1  ten,  s i e  d i e s  zumindest mi t un te rsch ied-  

1  i chen  I t e m r e l  i a b i l  i t ä t e n  tun.  



4. K o n s t r u k t i  n v a r i  anz numeri scher und verbal  e r  Skalen 

Für d i e  Behandlung der Frage, inw iewe i t  d i e  im l e t z t e n  Abschn i t t  beschr ie -  

benen Paare numeri scher und verba le r  kongeneri scher Meßmodel 1 e Iden t i sches  

messen, b i e t e n  s i c h  jene S t r u k t u r g l  e i  chungsmodel 1 e an, d i e  JURESKOG & SUR- 

BOM ( v g l .  JURESKOG & SURBOM, 1976; JURESKOG, 1979) zur  Analyse von Test-Re- 

t e s t - S i  t u a t i  onen empfohlen haben. Diese Model l e  setzen voraus, daß man e i  - 
ner  St ichprobe von N probanden zu zwei unterschied1 i chen Gelegenheiten q 

kongenerische Tests appl i z i e r t  hat .  Zwischen beiden Gelegenheiten 1 i e g t  d i e  

e i g e n t l i c h e  Versuchsbedingung. Bezeichnen w i r  d i e  q Tests i n  i h r e r  e r s t e n  

Anwendung a l s  Prä tes ts  und i n  i h r e r  zwei ten Anwendung a l s  Pos t tes ts ,  so e r -  

h a l t e n  w i r  - so fe rn  w i r  an der  K o r r e l a t i o n  zwischen den Konstrukten i n t e r -  

e s s i e r t  s i n d  - das i n  Abbildung 1 d a r g e s t e l l t e  Model l .  

Abbildung 1: Schema eines Model ls  m i t  q Prä tes ts  und q Pos t tes ts  

P r ä  

I n  unserem, Fa1 1 bes teh t  d i e  Versuchsbedingung i n  der  Ersetzung der  numeri - 
schen Kategorienbenennungen durch d i e  entsprechenden verbalen Benennungen. 

D ie  beiden Gelegenheiten s i n d  d i e  beiden Zei tpunkte,  an denen d i e  entspre-  

chenden numerischen und verbalen Items im Rahmen der Befragung e i n g e s t u f t  

wurden. Insgesamt ergaben s i c h  so d r e i  Model le ( j e  e ines f ü r  das Kons t ruk t  

der  E x t r i  nsi'schen Or ien t ie rung ,  der  I n t r i n s i s c h e n  O r i e n t i e r u n g  und der  So- 
z i a l e n  Or ien t ie rung) .  Im Fa1 l e  der  Ex t r ins ischen Or ien t ie rung  z.B. g i b t  es 

v i e r  kongeneri sche P r ä t e s t s  und v i e r  kongeneri sche Pos t tes ts .  D i e  kongene- 
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Tabe1 l e  2 :  Anpassungsind izes 

a. E x t r i n s i s c h e  Or ien t ie rung  

X x2 / df GFI RMR D-GFI 

Model 1 - 139.36 

v a r i a n t e  1 df=19; P=0.000 7.33 0.773 0.092 

Model 1 - 22. 
v a r i a n t e  2 df=15; p=0.000 1.48 0.920 0.045 0.147 

b. I n t r i n s i s c h e  O r i e n t i e r u n q  

x2 X 2  / d f  GFI RMR 0-GFI 

Model 1 - 101.18 

v a r i a n t e  1 df.19; P=0.000 5.325 0.821 0.101 

Model 1 - 17.830 
v a r i a n t e  2 df.15; p.0.271 1.189 0.944 0.039 0.123 

C. Soz ia le  O r i e n t i e r u n q  

X X 2  / df GFI RM R D-GFI 

Model 1 - 111.40 

v a r i a n t e  1 df.8; P=0.000 13.925 0.755 0.118 

Model 1 - 5.24 

v a r i a n t e  2 df.5; ~ ~ 0 . 3 8 7  1.048 0.963 0.025 0.208 



r i  schen P r ä t e s t s  s i n d  d i e  v i e r  numerischen Items, d i e  kongenerischen Post-  

t e s t s  s i n d  d i e  v i e r  verbalen Items. Das zum ers ten  Ze i tpunk t  durch d i e  v i e r  

numerischen Items gemessene Kons t ruk t  wo1 l e n  w i r  a l s  E x t r i n s i s c h e  O r i e n t i e -  

rung - Numerisch (Abk.: EXT-N) und das durch d i e  v i e r  verbalen Items gemes- 

sene Kons t ruk t  a l s  E , x t r i n s i  sche Or ien t ie rung  - Verbal (Abk. : EXT-V) be- 

zeichnen. Entsprechend wie beim Kons t ruk t  der E x t r i n s i s c h e n  O r i e n t i e r u n g  

gehen w i r  auch be i  den übr igen  Konstrukten vor. D ie  d o r t  gewählten Kurzbe- 

zeichnungen s i n d  INT-N bzw. INT-V und SOZ-N bzw. SOZ-V. 

Unter  der Voraussetzung, daß d i e  entsprechenden kongeneri schen numeri schen 

und verbalen Skalen Iden t i sches  messen, würde man erwarten, daß d i e  zugrun- 

deliegenden Kons t ruk te  EXT-N und EXT-V, INT-N und INT-V sowie SOZ-N und SOZ- 

V nahe 1.0 mi t e i  nander k o r r e l  i eren. 

W i  r haben versucht ,  d i e  gesch i lder ten  Model 1  e  i n  zwei verschiedenen Var i  an- 

t e n  anzupassen. D i e  e r s t e  Var ian te  bestand i n  der  Annahme, daß d i e  Meßfeh- 

l e r  der  Items u n k o r r e l i e r t  s ind,  d i e  zwei te Var ian te  bestand i n  der  Annah- 

me, daß es, auf  das Vorhandensei n  i temspezi  f i  scher Faktoren hindeutende, 

K o r r e l a t i o n e n  zwischen den Meßfehl e rn  der  entsprechenden Items der be i  den 

Ze i tpunk te  g i b t  ( a l s o  z.B. 'S ichere  B e r u f s s t e l  1  ung ' , numerisch gemessen und 

'S ichere  B e r u f s s t e l  1  ung ' , verbal  gemessen). D i e  Ergebnisse der  Model 1 anpas- 

sungen f ü r  d i e  beiden Mode l l va r ian ten  s i n d  i n  den Tabel len 2 a  - C darge- 

s t e l l t .  D i e  d o r t  enthal tenen Spal ten D-GFI geben den Zuwachs des Goodness- 

o f - f i  t - Indexes  an, wenn wi r s t a t t  des Model 1  s  ohne Meßfehl e r k o r r e l  a t ionen  

das Model 1  mi t Meßfehl e r k o r r e l  a t i  onen anpassen. 

D i e  Tabe1 1  en 2 a  - C zeigen, daß das Model 1  mi t der Annahme von Meßfehl e r -  

k o r r e l a t i o n e n  d i e  Beobachtungsdaten am besten beschre ib t ,  was au f  Faktoren 

h indeute t  , d i e  keinen Bei t r a g  zu den K o r r e l a t i o n e n  zwischen den beiden 

Zei tpunkten,  sondern nur zu den K o r r e l a t i o n e n  zwischen den entsprechenden 

I tems der numerischen und verbalen Skalen l e i s t e n  ( v g l  . JURESKOG, 1979: 

334) .  

I n  den Abbildungen 2 a  - C s i n d  d i e  Kons t ruk tkor re la t ionen ,  d i e  Fak to ren la -  

dungen und d i e  Fehl e r k o r r e l  a t i  onen eingetragen.  N i c h t  s i g n i f i k a n t e  Werte (T- 

Werte u n t e r  2 )  s i n d  d o r t  m i t  ' + '  gekennzeichnet. D a r g e s t e l l t  s i n d  d i e  stan-  

d a r d i s i e r t e n  Werte. D i e  Analysen basieren au f  den Kor re l  a t i o n s m a t r i  zen. 
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Abbi 1 dung 2 : Model 1  e  m i t  k o r r e l  i e r t e n  Meßfehl e r n  

a .  E x t r i n s i s c h e  O r i e n t i e r u n g  
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C .  Soz ia le  Or ien t ie rung  

Aus den i n  den Abbildungen verwendeten Abkürzungen lassen s i c h  d i e  v o l l -  

s tändigen Itemformul ierungen ohne Schwier igke i ten  rekons t ru ie ren .  

Es f a l l t  au f ,  daß d i e  K o r r e l a t i o n e n  zwischen den l a t e n t e n  Konstrukten zwar 

sehr hoch s ind ,  daß s i e  aber im F a l l  der  Ex t r ins ischen O r i e n t i e r u n g  und der  

I n t r i n s i s c h e n  Or ien t ie rung  be i  E i  nbeziehung der Meßfehl e r k o r r e l  a t ionen  i n  

das Modell d e u t l i c h  von 1.0 verschieden s ind.  Bei der  I n t e r p r e t a t i o n  d i e s e r  

Kor re la t ionen  muß man auch berücksicht igen,  daß t r o t z  der  Tatsache, daß 

zwischen den numerischen und verbalen W i c h t i g k e i t s e i n s t u f u n g e n  e ine  d i e  

Aufmerksamkeit der Befragten v o l l  beanspruchende Aufgabe 1  ag, das Vor1 iegen 

eines systemati schen, auf  d i e  K o r r e l a t i o n e n  der  wahren Werte durchschlagen- 

den E r i  nnerungsfaktors n i c h t  ausgeschlossen werden kann, so daß m i t  e i n e r  
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Abb i ldung  3 :  Mode l l  m i t  v i e r  Kons t ruk ten  
( EXT-N, INT-N, EXT-V, INT-V) 

INT-N 

Y) 

Anpassungsindizes: 

x2 = 131.60 (df=92;P=0.004) 

x2 /d f  = 1.43 

GFI = 0.754 

RMR = 0.076 
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gewissen Oberschätzung der  wahren K o r r e l a t i o n e n  zu rechnen wäre. Aufgrund 

d i e s e r  Ober1 egungen über den Zusammenhang der gemessenen Kons t ruk te  wi r d  

d e u t l  i ch ,  daß beide Skal ierungsformen h i n s i c h t l  i c h  der  gemessenen I n h a l t e  

n i c h t  u n r e f l e k t i e r t  durcheinander s u b s t i t u i e r t  werden können. 

I n  d ieser  Bewertung w i r d  man b e s t ä r k t ,  wenn man untersucht ,  wie s i c h  d i e  

Ersetzung der numerischen Skala durch d i e  von uns verwendete verba le  Skala 

au f  d i e  k o r r e l a t i v e n  Beziehungen zwischen mehreren Konstrukten auswi rk t .  I n  

Abbildung 3 i s t  e i n  Modell m i t  zwei Konstrukten (EXT und INT) zu jedem 

Ze i tpunk t  u n t e r  der  Bedingung von Feh le rkor re l  a t ionen  d a r g e s t e l l  t. Wie man 

s i e h t ,  e r g i b t  s i c h  zwischen EXT-N und INT-N e i n e  s i g n i f i k a n t e  von 0 ver -  

schiedene p o s i t i v e  K o r r e l a t i o n ,  während d i e  K o r r e l a t i o n  zwischen EXT-V und 

INT-V negat i v  i s t ;  d.h. e ine Ersetzung der numerischen Einstufungsform 

durch d i e  verbale kann sogar zu e i n e r  Umkehrung der  k o r r e l a t i v e n  Beziehun- 

gen zwischen den Konstrukten führen. Auch h i e r  wurde der  Analyse d i e  Korre-  

1 a t i  onsmatrix zugrundegel egt .  

5. Zusammenfassende Bemerkungen 

Da d i e  von den Befragten vorgenommenen numerischen und verbalen E i  ns tu fun-  

gen z e i t l i c h  so eng beie inander lagen, daß e ine  Änderung der  den Items zu- 

grundel iegenden E i  n s t e l l  ungskonstrukte n i c h t  zu erwarten war, kommen a l s  

Erk lä rung  f ü r  d i e  i n  den l e t z t e n  Abschni t ten beschriebenen Unterschiede i n  

e r s t e r  L i n i e  skaleninhärente Merkmale i n  Be t rach t .  D i e  e inz igen  un te rsche i -  

denden Merkmale zwischen den numerischen und verbalen Einstufungen 1 agen i n  

den Unterschieden der. Benennungen der ka tegor ia len  Abstufungen. Es e r -  

sche in t  aufgrund an anderer S t e l l  e  näher ausgeführter  Ergebnisse ( v g l  . WE- 

GENER, FAULBAUM & MAAG, 1982a, b) durchaus p l a u s i b e l ,  daß durch d i e  E in füh-  

rung der verbalen Abstufungen und d i e  dadurch bewi rk ten  Änderungen des se- 

manti schen Verständnisses, systematische Veränderungen der  sub jek t i ven  Ka- 

t e g o r i  engrenzen erzeugt werden. Diese Unterschiede wi rken s i c h  mögl i cher-  

weise sowohl auf  der Ebene der Re1 i a b i l  i t ä t e n  a l s  auch au f  der  Ebene der  

l a t e n t e n  Konstrukte und i h r e r  Beziehungen aus. N i c h t  z u l e t z t  d i e  i temspezi- 

f i schen Kovar ia t ionen  der Meßfehl e r  scheinen auf  itemabhängige systemat i  - 
sche Verschiebungen im semantischen Verständnis der Skal enbenennungen h i n -  

zudeuten. Welche der Skal ierungsformen e ine  angemessenere Operat ional  i s i e -  

rung der i n h a l  t l  ichen I n t e n t i o n e n  des Forschers d a r s t e l l  t , kann aufgrund 
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der  vor1 iegenden Daten n i c h t  entschieden werden. H ie rzu  wären w e i t e r e  Un- 

tersuchungen notwendig. 

D ieser  B e r i c h t  wurde von Frank Faulbaum v e r f a ß t ,  de r  d i e  Auswertung der  me- 

thodischen Zusa tzs tud ie  zum ALLBUS 1982 b e i  ZUMA b e t r e u t .  
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