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ZUMA 
K o g n i t i o n  u n d  U m f r a g e f o r s c h u n g :  Themen,  
E r g e b n i s s e  und  P e r s p e k t i v e n  

Der ZUMA-Forschungsschwerpunkt "Kognition und Umfrageforschung" wird anhand e in iger  ausgewähl- 
t e r  Ergebnisse zum E in f luß  vorausgegangener Fragen auf d i e  Beantwortung nachfolgender Fragen, 
zum E in f luß  von Antwortvorgaben auf Verhaltensberichte und nachfolgende U r t e i l e  und zur Ver- 
wendung von F i l t e r f r a g e n  zur Erfassung von Meinungslosigkeit vorges te l l t .  

Die  Befunde rech t fe r t igen  d i e  Hoffnung, daß d i e  beginnende Kooperation zwischen kognltiven 
(Sozial-)Psychologen und Umfrageforschern wesentliche theoretische und empirische Bei träge zur  
Erhebung quant i t a t i ve r  Umfragedaten l i e f e r n  kann. 

1.  K o g n i t i o n  u n d  U r n f r a g e f o r s c h u n g :  E i n  i n t e r d i s z i p l i n ä r e s  
F o r s c h u n g s g e b i e t  

D i e  d e r z e i t i g e  S i t u a t i o n  d e r  Methodenforschung i n  den Soz ia lw issenscha f ten  
i s t  gekennzeichnet  du rch  zunehmende Eleganz und Komp lex i tä t  d e r  Datenanalyse 
b e i  g l e i c h z e i t i g e r  Vernachläss igung d e r  Probleme d e r  Datenerhebung. Insbe- 
sondere d i e  Umfrageforschung a l s  'Königsweg* emp i r i sche r  Soz ia l fo rschung  
z e i c h n e t  s i c h  du rch  hochen tw icke l te  S t i chp roben theor ien  und Analysemodelle 
aus, denen a n d e r e r s e i t s  e i n e  t h e o r e t i s c h  u n t e r e n t w i c k e l t e  "Kuns t leh re "  de r  
F rage fo rmu l ie rung  und Fragebogenkonst rukt ion gegenübersteht  ( I r l e  1983). 
Während v i e l  Aufmerksamkeit  da rau f  verwendet w i r d ,  was man m i t  einmal erho- 
benen Daten t u n  kann, w i r d  d i e  Q u a l i t ä t  d e r  erhobenen Daten s e l b s t  zu wenig 
themat i  s i e r t .  

Wol len w i r  den o f f e n s i c h t l i c h e n  Gefahren d ieses  D e f i z i t s  entgegenwirken, 
müssen w i r  mehr darüber  l e rnen ,  w ie  B e f r a g t e  zu i h r e n  Antwor ten komnen. A l s  
Ausgangspunkt f ü r  d i e s e  Bemühungen b i e t e n  s i c h  d i e  E rkenn tn i sse  k o g n i t i v e r  
Psychologen an, d i e  i n  den l e t z t e n  zwei Jahrzehnten wesen t l i che  F o r t s c h r i t t e  
i n  d e r  Analyse mensch l i che r  Er innerungs-  und U r t e i l s p r o z e s s e  gemacht haben. 
Es i s t  daher  n i c h t  ve rwunder l i ch ,  daß i n  den l e t z t e n  Jahren e i n e  zunehmende 
Koopera t i on  von k o g n i t i v e n  (Soz ia l - )Psychologen und Umfrageforschern zu 
beobachten i s t ,  d i e  i h r e n  Ausgang von zwei Konferenzen nahm. D i e  e r s t e  Kon- 
f e r e n z  wurde im  Herbs t  1983 von d e r  amer ikanischen N a t i o n a l  Science Academy 
o r g a n i s i e r t  und b e s c h ä f t i g t e  s i c h  p r imär  m i t  Gedächtnisproblemen (s. J a b i n e l  
St ra f /Tanur /Tourangeau 1984), während d i e  z w e i t e  s i c h  a u f  U r t e i l s p r o z e s s e  
k o n z e n t r i e r t e  und irn Sommer 1984 b e i  ZUMA s t a t t f a n d  (s. Hipp ler /Schwarz/  
Sudman 1987). M i t t l e r w e i l e  e r f u h r  d i e  Kooperat ion zwischen k o g n i t i v e n  (So- 
z ia l - )Psycho logen  und Urnfrageforschern i n  den USA i h r e  e r s t e n  I n s t i t u t i o -  
n a l i s i e r u n g e n  i n  Form de r  E i n r i c h t u n g  e ines  N a t i o n a l  Labora to ry  f o r  Col labo-  
r a t i v e  Research i n  C o g n i t i o n  and Survey Measurement beim N a t i o n a l  Center  f o r  
H e a l t h  S t a t i s t i c s  ( L e s s l e r / S i r k e n  1985) und d e r  Gründung e ines  Q u e s t i o n n a i r e  
Developrnent Labora to ry  beim Bureau o f  Labor S t a t i s t i c s .  Be i  ZUMA fand  d iese  
Koopera t i on  i h r e n  N iedersch lag  i n  einem v o r  kurzem m i t  e i n e r  Reihe von Pu- 
b l i k a t i o n e n  abgeschlossenen Methodenforschungsprojekt "Befragungsexperimen- 
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temm,  der  E in r i ch tung  eines Forschungsschwerpunktes "Kogn i t ion  und Umfrage- 
forschung" sowie der  Herausgabe eines "ZUMA Newslet ter  on Cogn i t ion  and 
Survey Research". 

Dieser Forschungsschwerpunkt b e i  ZUMA s o l l  im vor l iegenden B e i t r a g  anhand 
ausgewählter Ergebnisse v o r g e s t e l l t  werden. Dabei i s t  es n i c h t  unser Z i e l ,  
e ine  al lgemeine Einführung i n  k o g n i t i v e  Aspekte der  Umfragemethodologie zu 
geben. Zu diesem Zweck stehen d i e  Be i t räge  von Kognit ionspsychologen und 
Umfrageforschern i n  H ipp le r ,  Schwarz & Sudman (1987) zur  Verfügung. Vielmehr 
s o l l e n  e i n i g e  Akzente der  d e r z e i t i g e n  Forschungsarbeit im Bereich Kogn i t ion  
und Umfrageforschung beschrieben werden. Aus der  Perspekt ive der  Umfrageme- 
thodologie wählen w i r  dazu d r e i  Themenbereiche aus, d i e  e ine  lange T r a d i t i o n  
i n  der  Wethodendiskussion haben, nämlich den E i n f l u ß  vorausgegangener Fragen 
a u f  d i e  Beantwortung nachfolgender Fragen, den E i n f l u ß  von Antwortvorgaben 
au f  Verhal tensber ichte und nachfolgende U r t e i l e ,  und d i e  Verwendung von F i l -  
t e r f r a g e n  zur  Erfassung von Meinungslosigkei t .  Aus kogni t ionspsychologischer  
Perspekt ive gehen w i r  b e i  der  Behandlung von Kontex te f fek ten  der Frage 
nach, welche Var iablen bestimmen, ob und w ie  Befragte d i e  durch vorausgegan- 
gene Fragen ver fügbar gemachte In fo rmat ion  be i  späteren U r t e i l e n  nutzen. Den 
E i n f l u ß  von Antwortvorgaben und F i l t e r f r a g e n  analys ieren w i r  u n t e r  dem Ge- 
s ichtspunkt ,  welche In fo rmat ion  d iese Standardprozeduren der  Umfragefor- 
schung den Befragten über i h r e  Aufgabe und über d i e  Erwartungen des For- 
schers vermi t te ln .  

2. K o n t e x t e f f e k t e :  E i n f l ü s s e  d e r  F r a g e r e i h e n f o l g e  
2 .1  % n f o r m a t i o n s a k i i v i e r u n g  u n d  - n u t z u n g  a l s  t h e o r e t i s c h e r  

A n s a t z  
Daß vorausgehende Fragen d i e  Antworten a u f  nachfolgende Fragen nachha l t ig  
beeinf lussen können, i s t  a l lgemein bekannt. Die Bedingungen, un te r  denen 
d i e s  der  F a l l  i s t ,  sowie d i e  Richtung des E in f lußes  s ind  jedoch d e r z e i t  nur 
begrenzt vorhersagbar. Aus e i n e r  kogni t ionspsychologischen Perspekt ive s ind  
Kontex te f fek te  a l s  Phänomene der In fo rmat ionsak t i v ie rung  und -nutzung kon- 
z e p t u a l i s i e r b a r  (s. S t rack IMar t in  1987 f ü r  e ine  aus führ l i che  Diskussion). 

Generel l  g i l t ,  daß Personen zur  U r t e i l s b i l d u n g  n i e  a l l e  p o t e n t i e l l  re levan te  
In fo rmat ion  heranziehen, sondern d i e  Informationssuche abbrechen, sobald 
"genügend" In fo rmat ion  ver fügbar i s t ,  um das U r t e i l  m i t  h inre ichender sub- 
j e k t i v e r  S icherhe i t  b i l d e n  zu können (s. BodenhausenlWyer 1987 zum Uber- 
b l i c k ) .  Das U r t e i l  beruht  daher auf  dem T e i l s a t z  p o t e n t i e l l  re levan te r  I n -  
format ion,  der  der  Person zum U r t e i l s z e i t p u n k t  am l e i c h t e s t e n  i n  den Sinn 
kommt. Dies i s t  insbesondere Informat ion,  d i e  e r s t  k ü r z l i c h  benutz t  wurde 
("recency" P r i n z i p ) ,  w e i l  s i e  z.B. f ü r  d i e  Beantwortung e i n e r  vorausgegange- 
nen Frage e r f o r d e r l i c h  war. 

E i n  m i t  amerikanischen Studenten durchgeführtes Experiment, i n  dem Beur te i -  
lungen der eigenen Lebenszufriedenheit erhoben wurden, wie s i e  i n  den 
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Sozialwissenschaften als subjektive soziale Indikatoren Verwendung finden 
(s. GlatzerIZapf 1984), illustriert dieses Prinzip. Als eine wesentliche 
Komponente der Lebenszufriedenheit amerikanischer Studenten wurde die Ren- 
dezvoushäufigkei t ("Dating") vermutet (EmmonsIDiener 1985). Um den Einfluß 
der kognitiven Verfügbarkeit von Informationen über das eigene Rendezvous- 
verhalten auf Aussagen über die Lebenszufriedenheit zu testen, wurde in 
einer Experirnentalbedingung zunächst nach der Lebenszufriedenheit gefragt 
und dann nach der Häufigkeit der Rendezvous. Dies ergab eine nicht signiti- 
kante Korrelation von r = -012. In einer zweiten Experimentalbedingung wurde 
dagegen zuerst nach der Häufigkeit der Rendezvous gefragt und erst danach 
nach der Lebenszufriedenheit. Unter dieser Bedingung stieg die Korrelation 
auf r = .66, p <. 001. Unter der zweiten Bedingung zogen die Befragten somit 
eine zuvor aktivierte Information zur Urteilsbildung heran, die sie ohne die 
vorausgegangene Rendezvousfrage nicht berücksichtigten (StrackIMartinl 
Schwarz 1987, Exp. 2). 

Allerdings wird leicht verfügbare Information nicht immer zur Urteilsbildung 
genutzt, und wenn sie genutzt wird, kann ihr Einfluß in unterschiedliche 
Richtungen gehen. Dies macht die Komplexität des Forschungsbereiches aus und 
sorgt für eine' Vielzahl interessanter kogni tionspsychologischer Probleme, 
die die Grundlagenforschung irn Bereich der In fo rmat ionsvera rbe i tung  in viel- 
fältiger Hinsicht anregen können. 

2 . 1 . 4  D e t e r m i n a n t e n  d e r  N u t z u n g  v e r f ü g b a r e r  I n f o r m a t i o n  
Ob eine Person leicht verfügbare Information bei der Urteilsbildung berück- 
sichtigt, hängt zunächst von der inhaltlichen Relevanz der Information ab. 
Von der Person als inhaltlich irrelevant betrachtete Information wird nicht 
herangezogen (HigginsIRholeslJones 1977; BodenhausenIWyer 1987). Aber auch 
als relevant betrachtete Information wird bei nachfolgenden Urteilen unter 
manchen Bedingungen ignoriert. Wann dies der Fall ist, wird u.a. durch Re- 
gel n der Konversationslogi k (Grice 1975) bestimmt. Ein zentrales Erfordernis 
bei Konversationen ist, "informativ" zu sein, d.h., dem Gesprächspartner die 
Information zu geben, die er benötigt. Dies beinhaltet auch, daß man Redun- 
danz vermeidet und keine Information gibt, die der Gesprächspartner schon 
hat. In der Konversationsforschung wird dies als "given - new contract" 
(Clark 1985) bezeichnet. 

Ein Beispiel illustriert dies: 
A. Frage: Wie geht es Ihrer Familie? 

B. Frage: Wie geht es Ihrer Frau? 
Antwort: . . . . . . 
Frage: Und wie geht es Ihrer Familie? 

Während im ersten Fall die Frage nach der Familie die Ehefrau des Befragten 
beinhaltet, ist dies im zweiten Beispiel nicht der Fall. D.h., Information, 



d i e  b e r e i t s  i n  Reaktion a u f  vorausgegangene Fragen gegeben wurde, d i e  der  
Gesprächspartner a l s o  schon "ha tu ,  w i r d  n i c h t  wiederhol t .  Dies l ä ß t  vermu- 
ten, daß durch Vor lauf f ragen a k t i v i e r t e  In fo rmat ion  i g n o r i e r t  w i rd ,  wenn d i e  
nachfolgende Frage dem g le ichen  Konversationszusammenhang zugeordnet wird. 

Deshalb wurde i n  e i n e r  wei teren Experimentalbedingung der oben beschriebenen 
Untersuchung e i n  Konversationszusammenhang zwischen der  Rendezvousfrage und 
der Lebenszufr iedenhei ts f rage h e r g e s t e l l t .  

" W i r  haben j e t z t  zwei Fragen zu Ihrem Leben: 
(a) Wie h ä u f i g  haben S ie  e i n  Rendezvous? 
(b)  Wie zu f r ieden  s ind  S ie  m i t  Ihrem Leben?" 

Unter d i e s e r  Bedingung f i e l  d i e  K o r r e l a t i o n  von r = .66 a u f  r = .15, n.s, 
D.h., d i e . a k t i v i e r t e  In fo rmat ion  wurde n i c h t  genutzt ,  wenn d i e  Frage nach 
der Rendezvoushäufigkeit dem g le ichen  Konversationskontext zugeordnet wurde 
wie d i e  Frage nach der Lebenszufriedenheit.  

Tabe1 l e  1: Korrelat ionen zwischen "Lebenszufriedenhei tu und "Rendezvoushäuf i g k e i t "  a l s  
Funktion von Reihenfolge und Konversatlonskontext 

Kontrol lbedi  ngung : Informat ionsakt lv ierung:  Inforrnatlonsakti- 
vlerung Konver- 
satlonskontext: 

Lebenszufrledenhelt Rendezvoushäuflgkeit Rendezvoufhäuflgkelt 
Rendervoushäuflgkelt Lebenszuf r l  edenhel t Lebenszuf r l  edenhel t 

a versus b: p<.001; b versus C: p<.001; a versus C:  p>.05. 
Aus: Strack/MartinlSchwarz 1987. 

Wie d i e  zusamenfassende Tabel le 1 z e i g t ,  hängen d i e  i n h a l t l i c h e n  Folgerun- 
gen, d i e  man aus diesen Daten über den Zusammenhang von Rendezvoushäufigkeit 
und Lebenszufr iedenhei t  ziehen würde, somit e i n e r s e i t s  von der  Reihenfolge 
der  Fragen und andererse i ts  - be i  i d e n t i s c h e r  Reihenfolge - von der Wahrneti- 
mung des Befragten ab, ob beide Fragen i n  den g le ichen  Konversat ionskontext  
gehören oder n ich t .  

I n  wei teren Experimenten i s t  nun zu prüfen,  welche Komponenten des Fragebo- 
genaufbaus d i e  Wahrnehmung eines Konversationskontextes und damit  d i e  Anwen- 
dung der llgiven-new'-Regel bestimmen. Dazu gehören E in le i tungen zu Frage- 
blöcken, Uber le i tungen zwischen Fragen, d i e  A r t  und Zahl von F ü l l e r i t e m s  und 
dergle ichen mehr, sowie a l s  s p e z i e l l e s  Problem das V e r h ä l t n i s  a l lgemeiner 
und spez i f i scher  Fragen zum g le ichen  Themenblock. 



ZUMA 
2 . 1 . 2  D e t e r m i n a n t e n  d e r  R i c h t u n g  d e s  E i n f l u s s e s  
U n t e r s t e l l e n  w i r  nun, daß B e f r a g t e  d i e  du rch  vorausgegangene Fragen a k t i -  
v i e r t e  I n f o r m a t i o n  nutzen. I n  welche R i c h t u n q  geh t  dann i h r  E i n f l u ß ?  D.h., 
w i r d  d i e  An twor t  a u f  nachfo lgende Fragen d e r  vorausgegangenen Frage ä h n l i -  
che r  oder  unähn l i che r?  T re ten  a l s o  A s s i m i l a t i o n s -  oder  K o n t r a s t e f f e k t e  a u f ?  

Dazu w ieder  e i n  B e i s p i e l  aus dem Bere i ch  s u b j e k t i v e r  s o z i a l e r  I n d i k a t o r e n  
(Strack/SchwarzlGschneidinger 1985, Exp. 1; zum U b e r b l i c k  über  k o g n i t i v e  
Prozesse b e i  d e r  B e u r t e i l u n g  des eigenen Lebens vg l .  Schwarz lSt rack 1985; 
Schwarz 1987a). D i e  Be f rag ten  wurden gebeten, entweder e i n  p o s i t i v e s  oder 
e i n  nega t i ves  E r e i g n i s  zu b e r i c h t e n ,  das entweder k ü r z l i c h  e i n g e t r e t e n  war 
oder  schon längere  Z e i t  zurück lag.  Anschl ießend b e u r t e i  1  t e n  s i e  i h r e  der-  
z e i t i q e  Lebenszu f r i edenhe i t .  Lag das E r e i g n i s  e r s t  ku rze  Z e i t  zurück,  be- 
r i c h t e t e n  s i e ,  m i t  i h rem Leben z u f r i e d e n e r  zu se in ,  wenn s i e  an e i n  p o s i t i -  
ves, a l s  wenn s i e  an e i n  nega t i ves  E r e i g n i s  denken mußten. D.h., es t r a t  e i n  
A s s i m i l a t i o n s e f f e k t  i n f o l g e  d e r  A k t i v i e r u n g  von I n f o r m a t i o n  über das j ewe i -  
l i g e  E r e i g n i s  au f .  Lag das E r e i g n i s  aber  schon mehrere Jah re  zurück, r e s u l -  
t i e r t e  das Nachdenken über  das E r e i g n i s  i n  einem K o n t r a s t e f f e k t .  Nun b e r i c h -  
t e t e n  d i e  Be f rag ten ,  m i t  ihrem Leben z u f r i e d e n e r  zu se in ,  wenn das E r e i g n i s  
n e g a t i v  war a l s  wenn es p o s i t i v  war, w ie  aus T a b e l l e  2 zu ersehen i s t .  

Gegenwart 

Tabel le  2: Beurteilungen der Lebenszufriedenheit 
(M i t te lwer te )  

Vergangenhet t 1 7.5 bc ' e s  ac 

Wertebereich 1 b i s  11; höhere Werte bedeuten eine pos i t i ve re  Beurteilung. M i t t e l -  
werte ohne gle iche Subskripte unterscheiden sich s ign i f i kan t  bei  p<.05. Aus: 
Strack/Schwarz/Gschneidinger 1985. 

Zei tperspekt ive 

Al lgeme in  gesprochen e r w e i s t  s i c h  d i e  R ich tung  des E i n f l u s s e s  a l s  F u n k t i o n  
d e r  D i s t i n k t h e i t  d e r  a k t i v i e r t e n  In fo rma t ion .  I n f o r m a t i o n ,  d i e  zu e i n e r  
"anderen" E i n h e i t ,  h i e r  zu einem anderen A b s c h n i t t  des eigenen Lebens, ge- 
h ö r t ,  d i e n t  a l s  Verg le ichsstandard.  Dies r e s u l t i e r t  i n  K o n t r a s t e f f e k t e n .  
I n f o r m a t i o n ,  d i e  z u r  g l e i c h e n  E i n h e i t  gehör t ,  geh t  a l s  Merkmal d i e s e r  E in-  
h e i t  i n s  U r t e i l  e in .  D ies  r e s u l t i e r t  i n  A s s i m i l a t i o n s e f f e k t e n .  

Quall t ä t  des Ereigni  sses 

p o s i t i v  negativ 

Während " D i s t i n k t h e i t "  i n  den b i s h e r i g e n  Untersuchungen über  den Ze i tbezug  
(St rack/Schwarz/Gschneid inger  1985) oder über s o z i a l e  D i s t a n z  (Wagner1 
St rack/Schwarz 1984) o p e r a t i o n a l  i s i e r t  wurde, i s t  i n  w e i t e r e n  Experimenten 
zu k l ä r e n ,  welche Merkmale des Fragebogenaufbaus d i e  Wahrnehmung von D i -  
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s t i n k t h e i t  fördern.  H ie rzu  gehören formale Merkmale wie Ein-  und Ober le i tun-  
gen, Z e i t -  und Personenreferenzen und dergle ichen mehr, sowie d i e  r e l a t i v e  
E x t r e m i t ä t  der  U r t e i l s o b j e k t e  au f  der  Urte i lsd imension.  

2 .2  K o n t e x t e f f e k t e  a l s  F o r s c h u n g s i n s t r u m e n t  
I n  der  Regel werden Kontex te f fek te  i n  Umfragen a l s  unliebsame "Störung" be- 
t r a c h t e t ,  und es w i r d  versucht, s i e  zu vermeiden. Diese Perspekt ive i s t  aus 
kogn i t i onspsycho log ischer  S i c h t  zu e i n s e i t i g .  "Störungen" s i n d  Kontextef fek-  
t e  nur, wenn das Z i e l  der  Umfrage i s t ,  d i e  "wahre" Ver te i lung  e ines Merkmals 
i n  der  Populat ion zu schätzen, Häuf ig  s i n d  aber Zusamenhänqe zwischen Va- 
r i a b l e n  von zentra lerem In te resse  a l s  d i e  Randvertei l unqen. I n  diesen F ä l l e n  
kann e ine  g e z i e l t e  Ak t i v ie rung  von In fo rmat ion  durch Vor lau f f ragen a l s  In -  
strument zur  Prüfung i n h a l t l i c h e r  Hypothesen e ingese tz t  werden. D ie  grundle- 
gende Idee e r g i b t  s i c h  d i r e k t  aus dem oben d i s k u t i e r t e n  Zusammenhang zwi- 
schen In fo rmat ionsak t i v ie rung  und U r t e i l s b i l d u n g :  Wenn e ine  Var iab le  einen 
E i n f l u ß  a u f  e i n  U r t e i l  oder e i n  Verhal ten hat ,  s o l l t e  d i e s e r  E i n f l u ß  ausge- 
p r ä g t e r  sein, wenn diese Var iab le  der  Person zum U r t e i  1 szei  tpunkt  i n  den 
Sinn kommt, a l s  wenn d i e s  n i c h t  der  F a l l  i s t  (SchwarzIStrack 1981; Schwarz 
1987b). 

Eine Untersuchung zum E i n f l u ß  des Radikalenerlasses a u f  d i e  B e r e i t s c h a f t ,  
s i c h  p o l i t i s c h  zu engagieren, e igne t  s i c h  zur  I l l u s t r a t i o n  d ieses P r i n z i p s  
(SchwarzIStrack 1981). Sekundäranalysen von Umfragedaten zeigten,  daß 
Studenten, d i e  e ine  Anste l lung im ö f f e n t l i c h e n  Dienst  anstrebten,  häu f iger  
d i e  Antwort au f  p o l i t i s c h e  Fragen verweigerten a l s  Studenten, d i e  n i c h t  i n  
den ö f f e n t l i c h e n  Dienst  w o l l t e n  (Strack e t  a l .  1983). Es e r w e i s t  s i c h  aber 
im Rahmen von Umfragedaten a l s  unmöglich, diesen Befund a u f  den E i n f l u ß  des 
Radikalenerlasses zurückzuführen, da s i c h  beide Gruppen auch a u f  e i n e r  V i e l -  
zahl anderer Var iablen a l s  der  p o t e n t i e l l e n  B e t r o f f e n h e i t  durch den Radika- 
lener laß  unterscheiden. Darüber hinaus i s t  n i c h t  bekannt, welche Var iablen 
d i e s  s ind,  was d i e  Mög l i chke i t  i h r e r  s t a t i s t i s c h e n  K o n t r o l l e  einschränkt. 
Unter  d iesen Bedingungen b o t  s i c h  e ine  exper imentel le  Forschungsstrategie 
a l s  A l t e r n a t i v e  an. 

Im Rahmen eines Feldexperimentes wurden Bewohner e ines Studentenwohnheimes 
gebeten, e ine  P e t i t i o n  der  B ü r g e r i n i t i a t i v e  "Bessere L u f t  i n  Mannheim 
(BELMA)" zu unterschreiben. Die P e t i t o n  war p o l i t i s c h  "harmlos" und Anwärter 
w ie  Nicht-Anwärter f ü r  den ö f f e n t l i c h e n  Dienst  unterschrieben. I n  e i n e r  an- 
deren Bedingung wurde d i e  Aufmerksamkeit der  Befragten au f  d i e  p o t e n t i e l l e  
Bedrohung durch den Radikalenerlaß gelenkt. S ie  wurden e i n i g e  Stunden vor  
der  Unte rschr i f tensamlung von einem Studenten gebeten, f ü r  seine Diplomar- 
b e i t  e i n i g e  Fragen zu beantworten. Darunter befand s i c h  d i e  Aufgabe, f ü n f  
p o l i t i s c h e  A k t i v i t ä t e n  danach zu b e u r t e i l e n ,  ob s i e  e ine  Anste l lung im ö f -  
f e n t l i c h e n  D iens t  gefährden können. Befragten, d i e  d iese Frage beantworte- 
ten, s o l l t e n  d i e  möglichen Imp l i ka t ionen  des Radikalenerlasses später  m i t  
höherer Wahrschein l ichkei t  i n  den Sinn kommen. I n  der  Tat  f i e l  un te r  d ieser  
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Bedingung d i e  B e r e i t s c h a f t ,  d i e  P e t i t i o n  zu un te rsch re iben ,  b e i  Anwär tern 
f ü r  den ö f f e n t l i c h e n  D i e n s t  um 50%, während Nicht -Anwär ter  n i c h t  b e e i n f l u ß t  
wurden. 

D i e  M a n i p u l a t i o n  d e r  k o g n i t i v e n  V e r f ü g b a r k e i t  d e r  V a r i a b l e n  "Bedrohung du rch  
den Rad ika lener laß '  e r l a u b t e  es somi t ,  den E i n f l u ß  des Rad ika lener lasses  
e x p e r i m e n t e l l  zu testen.  D i e  Wahl e i n e r  k o g n i t i v e n  S t r a t e g i e  e r m ö g l i c h t e  es, 
e i n e  V a r i a b l e  zu man ipu l i e ren ,  über  d i e  e i n e  d i r e k t e  e x p e r i m e n t e l l e  K o n t r o l -  
l e  n i c h t  mög l i ch  war. Während d i e  e x p e r i m e n t e l l e  A k t i v i e r u n g  p o t e n t i e l l  u r -  
t e i l s r e l e v a n t e r  I n f o r m a t i o n  h i e r  z e i t l i c h  von d e r  Erhebung d e r  abhängigen 
V a r i a b l e n  g e t r e n n t  war, i s t  es p r i n z i p i e l l  mögl ich,  du rch  e i n e  V a r i a t i o n  d e r  
F r a g e r e i h e n f o l g e  be ides  i n  e i n e r  Erhebung durchzuführen (vg l .  z.B. Schwarz/ 
Brand 1983; Schwarz/Wagner/Bannert/Mathes 1987). D ies  e r l a u b t  e i n e  g e z i e l t e  
Verwendung von 'Kon tex te f fek ten"  z u r  Prüfung i n h a l t l i c h e r  Hypothesen, d i e  
das s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e  Methodenarsenal um e i n e  i n t e r e s s a n t e  V a r i a n t e  
e r w e i t e r n  könnte. Der E i n s a t z  d i e s e r  S t r a t e g i e  z u r  Prüfung i n h a l  t l  i c h e r  Hy- 
pothesen du rch  V a r i a t i o n  des Fragekontextes w i r d  im Rahmen des Forschungs- 
Programms K o g n i t i o n  und Umfrageforschung w e i t e r  e n t w i c k e l t  werden. 

3 .  D e r  I n f o r m a t i o n s g e h a l t  v o n  S t a n d a r d v e r f a h r e n  d e r  U m f r a g e -  
f o r s c h u n g  - o d e r :  Was v e r m i t t e l n  w i r  d e n  B e f r a g t e n ?  

E i n  w e i t e r e r  Schwerpunkt des Forschungsprograrns K o g n i t i o n  und Umfragefor -  
schung b e s t e h t  i n  d e r  Analyse de r  I n f o r m a t i o n ,  d i e  B e f r a g t e  den Standardver-  
f a h r e n  d e r  Umfrageforschung entnehmen können. Ausgangspunkt d i e s e r  Analyse 
i s t  d i e  E i n s i c h t ,  daß Kommunikation k e i n e  Einbahnst raße i s t ,  auch n i c h t  i n  
d e r  Forschungss i  t u a t i o n .  Während w i r  a l s  Forscher  erwar ten,  daß d i e  Antwor- 
t e n  d e r  Be f rag ten  uns über  i h r  Ve rha l ten  oder  i h r e  Meinung i n f o r m i e r e n ,  
übersehen w i r  m e i s t ,  welche I n f o r m a t i o n  w i r  den Be f rag ten  du rch  d i e  von uns 
benu tz ten  Ver fahren v e r m i t t e l n .  Wie B e f r a g t e  Forschungsinst rumente a l s  I n -  
f o r m a t i o n s q u e l l e  nutzen,  wurde b i s h e r  p r i m ä r  f ü r  Antwor tvorgaben un te rsuch t .  
Ahn l i che  Uberlegungen t r e f f e n  jedoch ebenso a u f  F i l t e r f r a g e n  sowie a u f  Maß- 
nahmen zu, d i e  d i e  Be f rag ten  von d e r  S icherung d e r  Anonymi tä t  i h r e r  Daten 
überzeugen so1 1  en. 

3 . 1  D i e  i n f o r m a t i v e  F u n k t i o n  v o n  A n t w o r t v o r g a b e n  b e i  
V e r h a l t e n s f r a g e n  

I n  z a h l r e i c h e n  Untersuchungen werden B e f r a g t e  gebeten, d i e  H ä u f i g k e i t  zu 
b e r i c h t e n ,  m i t  d e r  s i e  e i n  best immtes Verha l ten  ze igen  oder  b e s t i r n t e  E r fah -  
rungen machen. M e i s t  w i r d  ihnen dazu e i n e  L i s t e  von A n t w o r t a l t e r n a t i v e n  vo r -  
g e l e g t ,  von denen s i e  e i n e  auswählen s o l l e n .  Aus kogn i t i onspsycho log ischer  
S i c h t  i s t  zu erwar ten,  daß e i n e  L i s t e  m i t  Antwor tvorgaben n i c h t  n u r  e i n  
"Meßinstrument" d a r s t e l l t ,  das B e f r a g t e  z u r  Abgabe i h r e r  An twor t  benutzen. 
V ie lmehr  können d i e  Antwortvorgaben s e l b s t  e i n e  Q u e l l e  von I n f o r m a t i o n  f ü r  
d i e  Be f rag ten  se in ,  d i e  s i e  b e i  i h r e r  U r t e i l s b i l d u n g  a k t i v  nutzen können. 
Antwor tvorgaben b e e i n f l u s s e n  daher sowohl das F ragevers tändn is  w ie  d i e  abge- 
gebenen V e r h a l t e n s b e r i c h t e  und nachfo lgende U r t e i l e ,  w ie  d i e  irn fo lgenden 
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b e r i c h t e t e n  Untersuchungen ze igen (vg l .  Schwarz IH ipp le r  1987; Schwarz 1988 
zum Uberb l  i c k ) .  

Ve rha l tensber i ch te .  Schwarz/Hipp ler /Deutsch/St rack (1985) ba ten  z.B. Bef rag-  
t e ,  i h r e n  t ä g l i c h e n  Fernsehkonsurn a u f  e i n e r  d e r  i n  T a b e l l e  3  wiedergegebenen 
Skalen zu be r i ch ten .  

Tabelle 3: Antwortvorgaben und berichteter täglicher Fernsehkonsum 

Hohe Antwortvorgaben Geringe Antwortvorgaben 

Bis 2 112 Stunden 62.5% bis 112 Stunde 7.4% 
2 112 bis  3 Stunden 23.4% 112 bis  1 Stunde 17.7% 
3 bis  3 112 Stunden 7.8% 1 bis  1 112 Stunden 26.5% 
3 112 bls  4 Stunden 4.7% 1 112 bis  2 Stunden 14.7% 
4 bis  4 112 Stunden 1.6% 2 bis  2 112 Stunden 17.7% 
mehr a l s  4 112 Stunden 0.0% mehr als 2 112 Stunden 16.2% 

B e t r a c h t e t  man den Prozen tsa tz  d e r  Be f rag ten ,  d i e  e i n e n  Fernsehkonsum von 2 
112 Stunden und mehr angaben, ze igen d i e  Ergebnisse e inen  s t a r k e n  E i n f l u ß  
d e r  Antwortvorgaben: Während 37.5% d e r  Be f rag ten ,  denen d i e  L i s t e  m i t  hohen 
Antwor tvorgaben v o r l a g ,  e inen  Fernsehkonsurn von mindestens 2 112 Stunden p r o  
Tag b e r i c h t e t e n ,  war d i e s  n u r  b e i  16.2% d e r  B e f r a g t e n  d e r  F a l l ,  d i e  i h r e n  
Fernsehkonsurn a u f  d e r  Skala m i t  ge r ingen  Häu f igke i t svo rgaben  b e r i c h t e n  s o l l -  
ten. 

Wie w e i t e r e  Untersuchungen ze ig ten ,  i s t  d i e s e r  E i n f l u ß  d e r  Antwor tvorgaben 
d a r a u f  zurückzuführen,  daß regelmäßig wiederkehrende A l l t a g s a k t i v i t ä t e n  von 
g e r i n g e r  Relevanz irn ep isodischen Gedächtn is  s c h l e c h t  r e p r ä s e n t i e r t  s ind.  
D i e  Be f rag ten  f i n d e n  es daher schwer, e inen  B e r i c h t  a u f  d e r  Grundlage e r i n -  
n e r t e r  Verhal  t ensep i  soden abzugeben ( v g l  . Bradburn/Rips/Shevel l  1987; S t rube  
1987 zum U b e r b l i c k ) .  S i e  s i n d  deshalb a u f  e i n e  S c h ä t z s t r a t e g i e  angewiesen, 
b e i  d e r  s i e  den Wertebere ich de r  Antwor tvorgaben a l s  a u g e n f ä l l i g e n  Bezugs- 
rahmen heranziehen, was i n  d e r  Abgabe höherer  Schätzungen b e i  Vor lage hoher 
An twor ta l  t e r n a t i  wen r e s u l t i e r t .  Demgemäß i s t  d e r  E i n f l  uß d e r  Antwor tvorgaben 
um so ausgeprägter ,  j e  weniger  ep i sod ische  I n f o r m a t i o n  dem Be f rag ten  kogn i -  
t i v  l e i c h t  ve r fügbar  i s t  (Schwarz 1 9 8 7 ~ ) .  Der E i n f l u ß  d e r  Antwor tvorgaben 
i s t  deshalb größer ,  wenn über  das Verha l ten  anderer  b e r i c h t e t  w i r d  ( "p roxy  
r e p o r t s " )  a l s  wenn über das e igene Verha l ten  b e r i c h t e t  w i r d  (Schwarz lB ien i -  
as, 1987) und e r  b l e i b t  aus, wenn dem B e r i c h t  e i n e  Aufgabe vorausgeht ,  d i e  
d i e  E r inne rung  an r e l e v a n t e  Episoden f ö r d e r t  (ChasseinIStrack lSchwarz 1987). 

Komparat ive U r t e i l e .  Der Wertebere ich d e r  Antwor tvorgaben b e e i n f l u ß t  jedoch 
n i c h t  n u r  d i e  e rha l tenen  Vesha l tensber i ch te ,  sondern auch nachfo lgende Ur- 
t e i l e .  D i e  Be f rag ten  nehmen i n  d e r  Regel an, daß d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  oder 
" t y p i s c h e '  V e r h a l t e n s h ä u f i g k e i t  du rch  Werte irn M i t t e l b e r e i c h  d e r  An twor ta l -  
t e r n a t i v e n  r e p r ä s e n t i e r t  i s t  und daß d i e  Extremwerte d e r  L i s t e  d i e  oberen 



ZUMA 
und un te ren  Bere i che  d e r  V e r t e i l u n g  wiedergeben. Demgemäß schä tz ten  d i e  Be- 
f r a g t e n  i n  d e r  oben erwähnten Untersuchung (Schwarz e t  a l .  1985) den durch- 
s c h n i t t l i c h e n  Fernsehkonsum e ines  t yp i schen  Bundesbürgers höher e i n ,  wenn 
s i e  i h r  e igenes Verha l ten  a u f  e i n e r  L i s t e  m i t  hohen Antwor tvorgaben b e r i c h -  
t e t  ha t ten .  D i e  Be f rag ten  entnehmen somi t  den Antwor tvorgaben I n f o r m a t i o n  
über  d i e  V e r t e i l u n g  des Merkmals i n  d e r  Populat ion.  D ies  i m p l i z i e r t  auch, 
daß d i e  Be f rag ten  aus i h r e r  eigenen P laz ie rung  a u f  d e r  Skala a u f  i h r e  ( ve r -  
m e i n t l i c h e )  P l a z i e r u n g  i n  de r  V e r t e i l u n g  des Merkmals sch l i eßen  können. Be- 
f r a g t e ,  d i e  e inen  Wert im  oberen Bere i ch  de r  Antwortvorgaben wählen, können 
z.B. f o l g e r n ,  daß s i e  das b e t r e f f e n d e  Verha l ten  h ä u f i g e r  ze igen,  a l s  im 
D u r c h s c h n i t t  d e r  Bevölkerung ü b l i c h  i s t .  Demgemäß schä tz ten  B e f r a g t e  i n  de r  
ob igen Untersuchung d i e  W i c h t i g k e i t  des Fernsehens i n  i h r e r  F r e i z e i t  höher 
e i n  (Schwarz e t  a l .  1985, Experiment 1) und waren m i t  d e r  V i e l f a l t  i h r e r  
F r e i z e i t a k t i v i t ä t e n  weniger  z u f r i e d e n  (Experiment 2), wenn s i e  zuvor  i h r e n  
Fernsehkonsum a u f  e i n e r  Skala m i t  ge r ingen  Häu f igke i t svo rgaben  b e r i c h t e t  
h a t t e n ,  a l s  wenn s i e  i h r e n  Fernsehkonsum a u f  e i n e r  Skala m i t  hohen Vorgaben 
b e r i c h t e t  ha t ten .  D ies  i s t  da rau f  zurückzuführen,  daß i h r e  e igene P l a z i e r u n g  
a u f  den i n  T a b e l l e  3 geze ig ten  Skalen (be i  dem i n  d e r  Bundesrepubl ik  modalen 
Fernsehkonsum von Ca. 2 Stunden) ihnen b e i  ge r ingen  Vorgaben nahelegte,  daß 
s i e  mehr fernsehen a l s  " ü b l i c h " ,  während s i e  ihnen b e i  hohen Vorgaben nahe- 
l e g t e ,  daß s i e  weniger  fernsehen a l s  " ü b l i c h " .  

We i te re  Untersuchungen z e i g t e n ,  daß d e r  E i n f l u ß  von Antwor tvorgaben n i c h t  
a u f  wenig i n v o l v i e r e n d e  Verhal tensweisen w i e  Fernsehen besch ränk t  i s t  (Kom- 
mer/Scheuring/Schwarz 1984; Schwarz/Scheuring 1986) und daß außer den Be- 
f r a g t e n  s e l b s t  auch d i e  Benutzer  i h r e r  Antwor ten vom Wertebere ich d e r  Ant -  
wor tvorgaben b e e i n f  1  uß t  werden (Harlacher/Bohner/Schwarz 1988; Kel  1  enbenzl  
Schwarz/Bless 1988). So b e u r t e i l t e n  z.B. p r a k t i z i e r e n d e  Ä r z t e  zweimal d i e  
Woche a u f t r e t e n d e  Rückenschmerzen a l s  bedenk l i che r ,  wenn d i e s e  Symptomhäu- 
f i g k e i t  von einem P a t i e n t e n  a u f  e i n e r  L i s t e  m i t  ge r ingen  Häu f igke i t svo rgaben  
s t a t t  a u f  e i n e r  L i s t e  m i t  hohen Häu f igke i t svo rgaben  angekreuzt  wurde. 

Insgesamt ze igen  d i e s e  Befunde, daß d i e  Bef ragten,  w ie  d i e  Benutzer  i h r e r  
Antwor ten,  de r  L i s t e  de r  Antwortvorgaben V e r t e i l u n g s i n f o r m a t i o n  entnehmen, 
d i e  s i e  b e i  späteren U r t e i l e n  be rücks i ch t i gen .  A n t w o r t a l t e r n a t i v e n  beein-  
f l u s s e n  daher n i c h t  n u r  d i e  V e r h a l t e n s b e r i c h t e  s e l b s t ,  sondern auch d i e  
Antwor ten a u f  nachfo lgende verwandte Fragen. 

F r a g e n i n t e r p r e t a t i o n .  Darüber h inaus  b e e i n f l u ß t  d e r  Wertebere ich von Ant- 
wor tvorgaben d i e  I n t e r p r e t a t i o n  des F rage inha l tes .  S o l l e n  B e f r a g t e  z. B. 
b e r i c h t e n ,  w i e  o f t  s i e  s i c h  "ärgern',  stehen s i e  v o r  d e r  Aufgabe, zu best im-  
men, was m i t  " s i c h  ä r g e r n "  gemeint i s t  ( vg l .  S t r a c k / M a r t i n  1987 f ü r  e i n e  
a l l geme ine  D iskuss ion ) .  Bez ieh t  s i c h  d i e  Frage a u f  k l e i n e  a l l t ä g l i c h e  Ärger-  
n i s s e  oder a u f  große Auseinandersetzungen? I n  einem solchen F a l l  können Be- 
f r a g t e  wiederum den Antwortvorgaben I n f o r m a t i o n  entnehmen, d i e  e i n e  K lä rung  
des Fragegegenstandes e r l a u b t .  Reichen d i e  Antwortvorgaben b e i  e i n e r  Frage 



nach der Ärgerhäu f igke i t  z.B. von "weniger a l s  zweimal d i e  Woche" b i s  "mehr- 
mal s  t ä g l  i ch" ,  könnten d i e  Befragten schließen, daß wohl k l e i n e r e  ä rgern isse  
gemeint se in  müssen, da bedeutsamere Ärgerni  sse n i c h t  so h ä u f i g  vorkommen. 
Anderersei ts  würden Vorgaben von "weniger a l s  einmal im Jahr"  b i s  'mehrmals 
Im MonatM nahelegen, daß große Ärgernisse Gegenstand der Frage sind. 

D ie  Ergebnisse e i n e r  exper imentel len Untersuchung entsprechen diesen Uberle- 
gungen (Schwarz/Strack/Mü11er/Chassein, im Druck)- D ie  Befragten b e r i c h t e t e n  
zunächst a u f  e i n e r  Skala m i t  hohen oder geringen Häuf igkei  tsvorgaben, wie 
h ä u f i g  s i e  s i c h  ärgern. Anschließend beschrieben s i e  e i n  typisches B e i s p i e l  
i h r e s  Ärgers. D ie  Analyse d ieser  Beschreibungen ergab, daß Befragte,  denen 
ger inge Häuf i g k e i  tsvorgaben vorlagen, an extremere Ärgernisse dachten a l s  
Befragte,  denen hohe Häufigkeitsvorgaben vorlagen. Die D e f i n i t i o n  des Frage- 
gegenstandes durch d i e  Befragten s e l b s t  i s t  somit n i c h t  nur  e ine  Funkt ion 
der  Frageformul ierung, sondern auch eine Funkt ion der  vorgelegten Antworta l -  
te rna t i ven .  Demgemäß er fassen i d e n t i s c h  f o r m u l i e r t e  Fragen b e i  unterschied-  
l i c h e n  Häufigkeitsvorgaben un te rsch ied l i che  Erfahrungen. 

Wie d iese Untersuchungen verdeut l ichen,  s i n d  Antwortvorgaben somit n i c h t  nur  
llMeßinstrumente", auf  denen Befragte quasi passiv i h r e n  Verha l tensber ich t  
abgeben. Vielmehr s t e l l e n  Antwortvorgaben s e l b s t  e ine  Q u e l l e  von In fo rmat ion  
dar ,  d i e  d i e  Befragten a k t i v  nutzen. Es i s t  zu vermuten, daß d i e s  auch auf  
andere Verfahren der Umfrageforschung z u t r i f f t ,  wie d i e  nachfolgenden Uber- 
legungen zeigen. 

3 . 2  D e r  I n f o r m a t i o n s g e h a l t  v o n  F i l t e r f r a g e n  
Umfrageforscher haben e ine  Reihe von Vorgehensweisen en tw icke l t ,  d i e  es 
erlauben so l len ,  Befragte,  d i e  zu einem Thema "keine Meinung haben", zu 
i d e n t i f i z i e r e n  und aus der Analyse auszuschließen. D ie  Forschung zu diesen 
Methoden dokumentierte e i n i g e  der  s t a b i l s t e n  Frageef fekte,  d i e  i n  der  L i t e -  
r a t u r  bekannt s ind  (vgl .  Bradburn 1983; SchumanIPresser 1981; Molenaar 1982; 
SudmanIBradburn 1974 zum Uberbl i ck ) .  Im a l  lgemeinen ber ich. ten mehr Befragte, 
keine Meinung zu haben, wenn ihnen diese A l t e r n a t i v e  e x p l i z i t  angeboten 
wird,  a l s  wenn d i e s  n i c h t  der  F a l l  i s t .  Dabei hängt d i e  Größe dieses F i l t e r -  
e f f e k t e s  von der Fragekonstrukt ion ab. Wird i4eingungslosigkei t  m i t  e i n e r  se- 
paraten Frage abgefragt  (a lso  e i n  sogenannter " f u l l  f i l t e r "  verwendet), be- 
r i c h t e n  mehr Befragte,  keine Meinung zu haben, a l s  wenn e i n  sogenannter 
" Q u a s i - F i l t e r "  verwendet w i rd ,  be i  dem l e d i g l i c h  d i e  A l t e r n a t i v e  "Keine 
Meinung" a l s  T.ei 1 der  Antwortvorgaben angeboten wird.  Noch ger inger  , f ä l l  t 
der A n t e i l  der  Meinungslosen aus, wenn, wie be i  den meisten Fragen, über- 
haupt keine d e r a r t i g e  Kategor ie vorgegeben w i r d  und es dem I n t e r v i e w e r  über- 
lassen b l e i b t ,  d i e  llNichtmeinung" deslder  Befragten i n  den Fragebogen e in -  
zutragen. Darüber hinaus i s t  der  E f f e k t  e i n e r  separaten F i l t e r f r a g e  um so 
ausgeprägter, j e  extremer s i e  f o r m u l i e r t  i s t .  So ber ich ten  z.B. mehr Befrag- 
te,  keine Meinung zu haben, wenn man s i e  f r a g t  'Haben S i e  darüber schon 
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genug nachgedacht, um e ine  Meinung dazu zu haben?", a l s  wenn man s i e  l e d i g -  
l i c h  f r a g t  "Haben Sie e ine Meinung dazu?". 

Dieser Befund w i r d  h ä u f i g  darauf  zurückgeführt ,  daß extreme F i l t e r f o r m u l i e -  
rungen es " l e i c h t e r N  machen, Meinungslosigkei t  zuzugeben (Bishop e t  al., 
1980, 1983). Diese Erk lärung s t e h t  i n  der  T r a d i t i o n  der  Sorge um E f f e k t e  
s o z i a l e r  Erwünschtheit.  Es w i r d  angenomnen, daß Befragte b e s t r e b t  s ind,  s i c h  
p o s i t i v  darzus te l len ,  wozu auch gehört ,  daß man i n f o r m i e r t  und kenntn is re ich  
i s t  und somit zu den meisten Themen e ine  Meinung hat. Während diese Erwägun- 
gen un te r  manchen Bedingungen eine R o l l e  spie len,  w i r d  i h r e  Bedeutung h ä u f i g  
überschätzt  (Esser 1986), was i n  der  Diskussion um Frageef fekte zu e i n e r  
ek la tan ten  Vernachlässigung anderer Prozesse führ te .  Eine Analyse dessen, 
was F i  1 t e r f r a g e n  den Befragten über i h r e  Aufgabe vermi t te ln ,  e rwe is t  s i c h  
h i e r  a l s  h i l f r e i c h  (Hippler/Schwarz 1987 a,b). 

Was denkt s i c h  e ine  Person, wenn s i e  g e f r a g t  w i r d  'Haben Sie darüber schon 
genug nachgedacht, um e ine  Meinung dazu zu haben?'. D ie  Frage i m p l i z i e r t  
o f f e n s i c h t l i c h ,  daß man lange nachdenken muß, um eine Meinung zu diesem The- 
ma haben zu können (oder: dür fen?),  und der Forscher sche in t  e r s t  einmal 
s i c h e r s t e l l e n  zu wol len,  daß der Befragte d ies  auch getan hat. Da andere 
Fragen ohne einen solchen Vorspann g e s t e l l t  werden, h e i ß t  das wohl auch, daß 
es j e t z t  besonders kompl i z i e r t  undloder w i c h t i g  wird.  Ers te  Befunde (Trome- 
t e r  1986; HipplerISchwarz 1987b) zu den Erwartungen, d i e  verschiedene FI1- 
ter formen den Befragten v e m i  t t e l  n, un te rs tü tzen  d iese Vermutung. Befragte 
erwarten nach einem " f u l l  f i l  t e r u ,  im Vergle ich zur  ungef i  1 t e r t e n  Version 
der  g le ichen  Frage, e ine  höhere Zahl von Folgefragen und e ine  höhere Kom- 
p l e x i t ä t  d i e s e r  Folgefragen, Sie nehmen darüber hinaus an, daß d i e  Folgefra-  
gen nur au f  der  Basis besonders g ründ l i cher  Sachkenntnisse beantwortet  wer- 
den können und daß s i e  d iese Kenntnisse wahrschein l ich n i c h t  haben. 

Wenn diese Schlüsse i n t e n d i e r t  sind, der  Forscher a l s o  w i r k l i c h  nur  e ine 
begrenzte Gruppe s e l b s t d e f i n i e r t e r  Experten befragen w i l l ,  s i n d  F i l t e r f r a g e n  
e r f o l g r e i c h .  Me is t  sche in t  d i e s  jedoch n i c h t  der  F a l l  zu sein. Bei e i n e r  
Durchsicht  gängiger Umfragen ergeben s i c h  keine Hinweise darauf ,  daß F i  1 t e r -  
f ragen a l s  E i n l e i t u n g  zu komplexen Frageblöcken dienen. Vielmehr f o l g t  me is t  
nur e ine  g loba le  E ins te l lungs f rage ,  wie etwa, "Sind Sie f ü r  oder gegen X?". 
Diese Frage könnten d i e  meisten Befragten wohl s i n n v o l l  beantworten - und i n  
der  u n g e f i l t e r t e n  Form tun  s i e  es auch. I s t  aber e ine  F i l t e r f r a g e  vorgescho- 
ben, erwarten s i e  eher kompl iz ie r te re  Fragen und wählen deshalb eher d i e  
Opt ion "keine MeinungM* 

Während d i e  d e r z e i t i g e  Theor iebi  ldung nahe1 egt  , daß ungef i 1 t e r t e  Fragen den 
A n t e i l  der  Befragten, d i e  e ine Meinung haben, überschätzen, w e i l  v i e l e  Mei- 
nungslose vermut l i ch  unsinnige Antworten geben, l e g t  d i e  obige Analyse das 
Gegentei l  nahe. Da d i e  Verwendung von F i l t e r f r a g e n  den Befragten höhere An- 
sprüche v e r m i t t e l t ,  a l s  r e a l  an s i e  g e s t e l l t  werden, op t ie ren  d i e  Befragten 
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f ü r  "Meinungslosigkei t " ,  obwohl s i e  auf  der  g lobalen Ebene, a u f  d i e  s i c h  d i e  
Frage bez ieh t ,  sehr wohl e ine  Meinung gehabt hät ten.  F i l t e r f r a g e n  un te r -  
schätzen daher den A n t e i l  der  Befragten, d i e  e ine  Meinung zu der  g e s t e l l t e n  
Frage haben, da s i e  andere Fragen m i t  höheren Ansprüchen erwarten lassen. 
Diese Erwartungen entmutigen Befragte, e ine  i n h a l t l i c h e  Antwort zu geben* 

Diese Annahme ha t  e ine  Reihe in te ressan te r  Imp l i ka t ionen ,  d i e  noch im D e t a i l  
zu untersuchen sind. Erstens l e g t  s ie,  wie ausgeführt ,  nahe, daß F i l t e r f r a -  
gen den A n t e i l  Meinungsloser überschätzen, was n i c h t  nur  f ü r  d i e  Methodolo- 
g i e  der  Umfrageforschung Konsequenzen hat, sondern auch d i e  i n h a l t l i c h e n  
Folgerungen b e t r i f f t ,  d i e  aus dem A n t e i l  der  Meinungslosen f ü r  Modelle der  
Massendemokratie gezogen werden (zum Uberbl i c k  s. Neuman 1986). Zweitens im- 
p l i z i e r t  d iese Annahme spez i f i sche  Hypothesen über " f l o a t e r s t t  (SchumanIPres- 
ser 1981), d.h. über Personen, d i e  au f  d i e  u n g e f i l t e r t e  Frage antworten, 
aber b e i  der  g e f i l t e r t e n  Version Meinungslosigkei t  ber ichten,  S ie  l ä ß t  ver- 
muten, daß insbesondere jene Personen " f l o a t e n " ,  d i e  über d i e  Akzeptanz 
i h r e r  P o s i t i o n  unsicher sind. Demgemäß fanden HipplerISchwarz (1987b) Hin- 
weise, daß Probanden, d i e  e ine Minderhe i tspos i t ion  ver t re ten ,  m i t  höherer 
Wahrschein l ichkei t  " f l oa ten" .  D r i t t e n s  i s t  es möglich, daß F i l t e r f r a g e n  d i e  
Substantiven Antworten beeinf lußen,  d i e  jene Bef rag te  geben, d i e  ke ine  Mei- 
nungs los igke i t  ber ichten.  Aus der Persuasionsforschung i s t  bekannt, daß Per- 
sonen e ine  gemäßigtere E i n s t e l l u n g  ber ichten,  wenn s i e  erwarten, d iese be- 
gründen zu müssen, a l s  wenn d i e s  n i c h t  der F a l l  i s t ,  was a l s  " a n t l z i p a t o r i -  
sche Einstel lungsänderungtt bezeichnet w i r d  (Pet ty lCacioppo 1981). Sofern 
F i l t e r f r a g e n  einen nachfolgenden Block von D e t a i l f r a g e n  erwarten lassen, 
könnten s i e  ähn l i che  E f fek te  haben. Daten von McClendon (1986) s i n d  ex pos t  
i n  diesem Sinne i n t e r p r e t i e r b a r .  

4 .  A u s b l  i c k  
Aus der Verbindung von k o g n i t i v e r  (Sozia l - )Psychologie und Umfrageforschung 
haben s i c h  b e r e i t s  i n  kurzer  Z e i t  Forschungsakt iv i täten e n t w i c k e l t ,  d i e  we- 
s e n t l i c h e  E ins ich ten  i n  d i e  psychologische Dynamik der  Befragung ermöglichen 
und das theore t i sche  Verständnis von Denkprozessen v e r t i e f e n ,  d i e  soz ia lw is -  
senschaf t l i chen  Erhebungen zu Grunde l iegen.  Diese Forschung z e i g t ,  daß eine 
Theorie der  Befragung, d i e  annimnt, daß d i e  Antworten der  Befragten a l l e n -  
f a l l s  durch mot iva t iona le  Faktoren t t v e r f ä l s c h t u  werden können (Esser 1986), 
dem d e r z e i t i g e n  Stand psychologischer Theor iebi ldung n i c h t  gerecht  wird.  
Vielmehr w i r d  d e u t l i c h ,  daß eine Theorie der  Befragung d i e  Erinnerungs- und 
Ur te i l sp rozesse  der Befragten, deren Analyse i n  den l e t z t e n  Jahren begonnen 
wurde, an z e n t r a l e r  S t e l l e  berücksicht igen muß. 

Dieser Bei t r a g  wurde von Norbert  Schwarz, Hans-Jürgen H i p p l e r  (beide ZUMA) 
und F r i  t z  Strack ( U n i v e r s i t ä t  Mannheim) ver faßt .  
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