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ZUMA 

TELEFONINTERVIEWS - EIN ALTERNATIVES ERHEBUNGSVERFAHREN? ERGEBNISSE EINER 

PILOTSTUDIE 

1. Prob1 emstel 1 ung 

Te1 e f o n i  sche Befragungen wurden i n  der  deutschen empir ischen. Soz ia l  f o r -  

schung, besonders im akademischen Bere ich,  b i s l a n g  r e l a t i v  se l  t e n  z u r  Daten- 

erhebung e ingese tz t .  Obwohl M a r k t f o r s c h u n g s i n s t i  t u t e  i n  den 1 e t z t e n  Jahren 

zunehmend d ieses  Ver fahren anwenden, i s t  se ine  P o p u l a r i t ä t  eher  ge r ing ,  e i n  

Er fahrungs-  und Meinungsaustausch über  s p e z i f i s c h e  Anwendungstechniken und 

methodische I m p l i k a t i o n e n  so zögernd, daß s i c h  i n  de r  P ro fess ion  kaum e i n e  

S t e l l  ungnahme z u r  B e u r t e i l  ung des Ver fahrens f i n d e t  ( v g l  . ALLERBECK, 1981). 

Diese S i t u a t i o n  i n  der deutschen Umfrageforschung sp iege l  t e i n e  Entwick-  

lungphase w ide r ,  d i e  i n  den U.S.A. de r  s c h r i t t w e i s e n  Ablösung de r  mündl i- 

chen Befragungen m i t  pe rsön l i chen  I n t e r v i e w s  durch t e l e f o n i s c h e  Datenerhe- 

bungen voran g ing.  Lange Z e i t  - z. T. noch b i s  i n  d i e  zwe i te  H ä l f t e  de r  

70er Jah re  - g a l t  d iese  Methode a l s  "qu i ck  and d i r t y "  (QUINN, GUTEK & 

WALSH, 1980). E r s t  u n t e r  dem Druck de r  Kostenexplos ion wurden durch ve r -  

g le ichende S tud ien  d i e  meis ten Einwände gegen das Ver fahren e n t k r ä f t e t  

(COLOMBOTOS, 1969; FREEMAN e t  a l  . , 1981; HERMAN, 1977; ROGERS, 1976). Es 

s e t z t e  e i n e  rasche En tw ick l  ung entsprechender Techno1 og ien  e i n  , d i e  das Te- 

l e f o n i n t e r v i e w  zu e i n e r  a k z e p t i e r t e n  Methode auch f ü r  b r e i t e  n a t i o n a l e  Um- 

f ragen  werden l i e ß ,  w e i l  m i t  dem neuen Ver fahren - t e i l w e i s e  u n t e r  Einbe- 

z iehung compu te run te rs tü tz te r  I n te rv iew techn iken  - U.  a. auch e r h e b l i c h e  

methodische Verbesserungen gegenüber dem mündl i chen  (Haus- ) I n t e r v i e w  e r -  

z i e l t  werden konnten (FREEMAN e t  a l  . , 1981; HERMAN, 1977). Aufgrund der  

güns t igen  Erhebungskosten des Ver fahrens (KLECKA & TUCHFARBER, 1978), s e i -  

ne r  zunehmenden Opt imierung und de r  Tatsache, daß d i e  Versorgung de r  Haus- 

h a l t e  m i t  Te le fon  i n  den U.S.A. inzwischen 90% ü b e r s c h r i t t e n  h a t t e ,  konnte 

s i c h  das Ver fahren rasch  durchsetzen.  

Obwohl d i e  T e l e f o n d i c h t e  i n  Deutsch1 and insgesamt g e r i n g e r l )  und i n  e i n z e l -  

nen T e i l p o p u l a t i o n e n  o f f e n s i c h t l i c h  noch l ü c k e n h a f t  i s t ,  könnten t e l e f o n i -  

sche Erhebungsverfahren wegen de r  s te igenden Kosten f ü r  mündl iche Befragun- 

I n  Mannheim b e s i t z e n  Ca. 76% a l l e r  Haushal te  e i n  Telefon.  
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gen auch be i  uns zu e iner  prüfenswerten A l t e r n a t i v e  werden. Abgesehen vom 

Prob1 em der Te1 efondichte bestehen jedoch Unsicherheiten darüber, ob s ich  

d i e  Erfahrungen und technischen Entwicklungen der Erhebungsmethode i n  den 

U.S.A. auf  deutsche Verhäl tn isse übertragen 1 assen. Unterschiede i n  den Te- 

lefonsystemen und T a r i f e n  f ü r  Ferngespräche stehen e i n e r  d i r e k t e n  Übertra- 

gung von Samplingmethoden und der i n  den U.S.A. p r a k t i z i e r t e n  zen t ra l  ge- 

s teuerten Durchführung von In te rv iews m i t  H i l  f e  entsprechender technischer 

Einr ichtungen entgegen. Den spez ie l l  en deutschen Verhäl t n i  ssen angepaßte 

Verfahren stehen jedoch d e r z e i t  noch kaum zur Verfügung. 

Die von ZUM durchgeführte Studie, über d i e  h i e r  b e r i c h t e t  werden s o l l ,  

s t e l l t  einen Versuch dar, m i t  dem Te le fon in te rv iew im deutschen Fe ld  zu a r -  

be i ten  und e rs te  Erfahrungen m i t  e iner  Methode zu sammeln, d i e  b isher  i n  

der akademischen Forschung (noch) keinen P1 a t z  h a t  und auch im Dienst1 e i  - 
stungsbereich von ZUMA b is lang  noch n i c h t  a k t u e l l  wurde. H ie rbe i  so1 1 t e  d i e  

Methode n i c h t  systematisch und wo1 1 ständig eval u i e r t ,  sondern Erfahrungen 

m i t  deren Umgang gesammelt werden. Wesentl ich waren deshalb d i e  Beobach- 

tungs- und Kontro l  lmögl i c h k e i  ten.  Es wurde e ine  zen t ra l  i s i e r t e  Durchführung 

gewählt, d i e  U. a. e ine Erhebung exakter  Felddaten gewähr le is ten und damit 

Probleme der Implementierung aufdecken und näher abstecken s o l l t e .  Eine im 

August 1981 i n  E v a n s t o n / I l l i n o i s  von einem deutschen Psychologen durchge- 

f ü h r t e  te le fon ische  Befragung soz ia l  psychologischer Thematik von 250 Haus- 

hal tsvorständen ( v g l  . HORMUTH, im Druck) b o t  s i c h  f ü r  e ine  Rep l i ka t ion  an, 

da über diese Untersuchung sehr genaue Felddaten vorlagen und der Pro jek t -  

l e i t e r  se lbs t  m i t  seinen Erfahrungen auch zur  ak t i ven  M i t a r b e i t  im deut- 

schen Fe ld  zur  Verfügung stand. Günstig f ü r  e ine  Rep l i ka t ion  war auch, daß 

diese Befragung an e i n e r  loka len  Stichprobe und ohne zusä tz l i che  technische 

H i l  f s m i t t e l  durchgeführt  wurde. 

Inhal  tl i c h  befaßte s i c h  d i e  Untersuchung m i t  den soz ia len  Konsequenzen e i  - 
nes Umzugs. Die verschiedenen T e i l e  des s tandard is ie r ten  In te rv iews ent-  

h i e l t e n  Fragen nach 

- dem Ste l lenwer t  von S t a b i l i t ä t  und Wechsel, a l t e n  und neuen Sozial bezie- 

hungen U. ä. im eigenen Lebenskonzept; 

- der Bedeutung von Gegenständen des persönl ichen Besitzes, d i e  der Erinne- 

rung und Se1 b s t d a r s t e l l  ung dienen, e i n e r s e i t s  und so1 chen, d i e  persönl i - 
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che A k t i v i t ä t e n  ermögl ichen, anderersei ts ,  sowie Fragen nach dem w i c h t i g -  

s ten  persönl ichen Bes i tz ;  

- der H ä u f i g k e i t  bestimmter Tä t igke i ten ,  vor  a l lem solcher,  d i e  s o z i a l e  Ak- 

t i  v i  tä ten ,  enge Famil ienbeziehungen und Zurückgezogenheit b e t r e f f e n ;  

- bedeutenden Lebenserei gni  ssen, vor a l  lem so1 chen, d i e  Beginn oder Ende 

e iner  soz ia len  Beziehung beinhal ten;  

- demographischen Merkmalen. 

Der Erhebung verg le ichbarer  Felddaten kam be i  der Rep l i ka t ionss tud ie  beson- 

dere Bedeutung zu, wei 1 s i c h  d i e  Einwände gegenüber Te1 efonbefragungen 

n i c h t  nur auf  d i e  Q u a l i t ä t  der m i t  d ieser  Methode gewonnenen Daten bezie-  

hen, sondern auch auf  d i e  Anwendungsmögl i c h k e i  ten  im a l  1 gemeinen. So w i r d  

dem Verfahren n i c h t  s e l t e n  nachgesagt, es produziere hohe Verweigerungsra- 

ten  und se i  n i c h t  geeignet, d i e  entsprechende Atmosphäre zwischen In te rv iew-  

e r  und Befragten herzus te l len ,  d i e  zur  Durchführung eines Gesprächs e r f o r -  

der1 i c h  i s t .  Überdies w i r d  vermutet, daß Mißtrauensreaktionen häu f iger  

s ind,  wenn persönl iche Ansprache und L e g i t i m a t i o n  fehlen.  E i n  besonderes 

R i s i k o  der Methode w i r d  auch d a r i n  gesehen, daß der Kontakt  (beim Eingangs- 

gespräch oder während des In te rv iews durch "Hörer auf legenu) rasch und ohne 

vorberei tende oder begle i tende Befragtenreakt ionen unterbrochen werden 

kann. Wenn s i c h  so1 che Erwartungen bestät igen,  wäre d i e  E i n f l  ußnahme des 

In te rv iewers  auf  d i e  Tei 1 nahrneberei t s c h a f t  noch eingeschränkter, a l  so e ine  

Mot i  v ierung der Verwei gerer  am Te1 efon schwier iger  a l  s  i n  der persönl ichen 

Kontaktaufnahme. Die Te1 e f o n i  nterv iews dieser e rs ten  P i  1 o t s t u d i e  so1 1 ten  

Aufschl uß darüber geben, ob s i c h  so1 che mutmaßl ichen Schwächen der Methode 

bestät igen.  

2. An1 age der S tud ie  

2.1 Stichprobenziehung 

Bei der vor l iegenden Studie bestand d i e  Aufgabe der Stichprobenziehung i n  

der I d e n t i f i k a t i o n  von Personen, d i e  i n  n i c h t  a l l  zu1 ange zurück1 i.egendem 

Zeitraum umgezogen waren, sowie i n  der Auswahl e i n e r  entsprechenden Kon- 

t r o l l  gruppe. Das i n  den U. S.A. zumeist angewandte RDD-Verfahren (Random oi- 
g i t  o i a l i n g ,  z. B. HAUCK & COX, 1974), welches Zufa l lskombinat ionen von 

Z i f f e r n  erzeugt, d ie  dann angewähl t werden, kam dabei a l  s  Verfahren der 



Stichprobenauswahl n i c h t  i n  Frage, da i n  diesem F a l l  zu v i e l e  Personen ohne 

Umzug angewählt worden wären, ganz abgesehen von der Anwahl n i c h t  vergebe- 

ner Nummern. Stattdessen entwickel  t e  HORMUTH (1982 ) e ine Methode, d i e  s i c h  

der ö f f e n t l  i c h  zugängl ichen In fo rmat ion  aus Telefonbüchern bedient .  

Nach Informat ionen der Deutschen Bundespost ändern s i c h  i n  der  Bundesrepu- 

b l i k  etwa 30% der Eintragungen im Telefonbuch j ä h r l i c h .  Davon s i n d  durch 

d i e  zunehmende Te1 e fonsä t t igung  immer weniger echte Meuei ntragungen . V ie l  - 
mehr s ind  sehr v i e l e  der  änderungen bed ing t  durch Umzüge, sowohl innerha lb  

e ines Ortsnetzes a l s  auch außerhalb, sowie durch neue Haushalte, deren M i t -  

g l i e d e r  b e r e i t s  vorher i n  dem Haushalt,  dem s i e  b i s h e r  angehörten, Zugang 

zu einem Telefonanschluß hat ten.  Bei der  Ziehung, d i e  unmi t te lbar  nach Er- 

scheinen des neuen Telefonbuches ( i n  den U.S.A.) bzw. nach E r h a l t  der 

Druckfahnen (Mannheim) durchgeführt  wurde, wurden so1 che Namen i n  d i e  

St ichprobe m i t  aufgenommen, d i e  nur i m  neuen, n i c h t  aber i m  a l t e n  Telefon- 

verze ichn is  erschienen. Dies geschah i n  der Weise, daß aufgrund von Zu- 

f a l l  szahlen vorbestimmte Sei ten des neuen Te1 efonbuches ausgewählt wurden. 

Anschließend wurde f ü r  jeden au f  d ieser  Se i te  erscheinenden Namen geprü f t ,  

ob e r  im a l t e n  Telefonbuch r e g i s t r i e r t  war oder n i c h t .  Er  wurde i n  d i e  

Stichprobe aufgenommen, wenn e r  im a l t e n  Telefonbuch n i c h t  r e g i s t r i e r t  war. 

A l s  Kontro l lgruppe wurde e ine  Stichprobe von Personen gezogen, d i e  m i t  der  

g le ichen Adresse sowohl im a l t e n  a l s  auch im neuen Telefonbuch v e r t r e t e n  

waren. Dabei wurde e i n  Verhä l tn is  von 80% Neu-Anschlüssen zu 20% Alt-An- 

schlüssen geb i lde t .  Die Gesamtheit der Telefonnummern von K o n t r o l l  - und 

Zie lgruppe wurde anschließend den einzelnen In te rv iewern  nach Z u f a l l  zuge- 

ordnet ,  wodurch Klumpungseffekte (z. B. nach S t a d t t e i l e n )  vermieden wurden. 

Eine so1 che Ver te i  1 ung von Adressen i s t  b e i  der Durchführung persönl i c h e r  

In te rv iews zumeist n i c h t  gegeben, da aus ökonomischen Gesichtspunkten von 

In te rv iewern  jewe i l  s spez i f i sche  Samplepoints b e a r b e i t e t  werden, d i e  s i c h  

i n  i h r e r  demographischen S t r u k t u r  e rheb l i ch  unterscheiden können. 

Da i n  der Regel e i n  Telefonanschluß f ü r  den ganzen Haushalt vorhanden i s t ,  

war im Eingangsgespräch zunächst der e i g e n t l  i che  In te rv iewpar tner  zu be- 

stimmen. Dies war im vorl iegenden F a l l  s t e t s  der Haushaltsvorstand. Bei 

Paaren konnte d ies  sowohl der Mann a l s  auch d i e  Frau sein. Nummern, be i  de- 
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nen es s i c h  n i c h t  um p r i v a t e  Haushalte handelte, wurden b e i  der  Auswahl 

n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t .  

Vom I n h a l t  de r  Untersuchung her  gesehen h a t t e  das angewandte Verfahren der  

Stichprobenauswahl den V o r t e i l ,  daß e ine  Konfundierung des Anlasses m i t  dem 

Grund des Umzugs vermieden wurde. I n  b isher igen  Untersuchungen wurden z. B. 

d i e  Bezieher neuer Wohnblöcke oder von neuen Altersheimen untersucht .  Da i n  

neue Wohnblöcke oder i n  neue Al tersheime aber Personen o f t  aus ganz be- 

stimmten soz ia len  An1 ässen ziehen, d i e  wiederum, mitbestimmend f ü r  ganz spe- 

z i f i s c h e  s o z i a l e  Konsequenzen s e i n  können, f ü h r t  e ine  d e r a r t i g e  S t i chpro -  

benziehung l e i c h t  zu e i n e r  Überrepräsentat ion von Personen, d i e  s i c h  i n  be- 

st immter Weise zu ihrem eigenen Umzug verhal  ten.  

2.2 Erhebung der  Felddaten 

E i n  wesen t l i cher  Grund f ü r  d i e  R e p l i k a t i o n  der  amerikanischen Te le fons tud ie  

war e ine  Rekonstrukt ion ve rg le ichbare r  Feldbedingungen. Das Gebiet Mannheim 

b o t  deshalb a l  s  bevorzugtes Gebiet  f ü r  ZUMA-Pretesterhebungen n i c h t  nur  e i  - 

nen kostengünst igen E i n s t i e g  i n  d i e  Methode, sondern a l s  H in te rg runds in fo r -  

mat ion auch d i e  zah l re ichen  Erfahrungen m i t  persönl  ichen In te rv iews  i n  d i e -  

sem Raum. Vorrangig war d i e  Erhebung von Informat ionen über A r t  und Ablauf  

der Kontakte unabhängig von der i nhal tl ichen F r a g e s t e l l  ung. I h r e  exakte Re- 

g i  s t r i e r u n g  wurde zusä tz l  i c h  zu den In te rv iewerpro toko l  1  en und f ü r  a l  1  e  

Fehl kontakte und A u s f ä l l e  durchgeführ t .  

Bei  jedem Versuch, e ine  der ausgewählten Te1 efonnummern anzurufen, wurde 

von dem I n t e r v i e w e r  s o f o r t  das Ergebnis des Kontaktversuchs n o t i e r t .  Wenn 

e i n  Kontakt  zur  Z i e l  person h e r g e s t e l l  t werden konnte, wurde nach deren 

Stimne Geschlecht und A l t e r  geschätzt  und n o t i e r t ,  um auch f ü r  n i c h t  v o l l -  

s tändige In te rv iews  b e i  Verweigerungen entsprechende Informat ionen zur  Ver- 

fügung zu haben. Z u s ä t z l i c h  wurden f ü r  jeden Kontakt  p r o  Zie lperson der  Wo- 

chentag und d i e  genaue Tageszei t  r e g i s t r i e r t .  Je Te1 e fonnumer  waren maxi- 

mal f ü n f  Kontaktversuche vorgesehen. Auf d iese Weise wurden Daten über a l l e  

Kontakte i n  beiden Studien ( i n c l  . Ausfä l  l e  insgesamt 2700 Anrufversuche und 

deren Ergebnis)  im g le ichen  Format erhoben. 
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Weitere Beobachtungsdaten bezogen s i c h  au f  das Verhalten der In te rv iewer  im 

Umgang m i t  dem ihnen noch ungewohnten Medium f ü r  d i e  Durchführung von Be- 

fragungen. Im Unterschied zur  amerikanischen Studie, d i e  nur  von einem i n  

d ieser Methode erfahrenen Sozial forscher durchgeführt  wurde, kamen b e i  der 

Mannheimer Implementierung mehrere In te rv iewer  zum Einsatz,  n i c h t  zu1 e t z t  

i n  der Absicht, durch Beobachtungen i n  d ieser  Pi1 o t s t u d i e  e r s t e  Hinweise 

auf  mögliche Auswahl k r i  t e r i e n  i n  bezug auf  Eignung f ü r  te le fon ische  Befra- 

gungen und auf d i e  Gestaltung von spezi f ischen Schulungsmaßnahmen zu sam- 

mel n . 

3. Vorbereitung und Durchführung der Fe ldarbe i ten  

3.1 Arbeitsbedingungen 

Die Untersuchung wurde im Januar 1982 durchgeführt .  Jeder In te rv iewer  war 

i n  einem eigenen Raum untergebracht und akus t i sch  von den anderen getrennt .  

Unterstützende technische Hi 1 f s m i t t e l  wie Tastentel efon, Kopfhörer oder 

Bi1 dschirm bzw. Computer standen n i c h t  zur  Verfügung. Die In te rv iewer  ver-  

fügten nur über einen Telefonapparat m i t  Wähl scheibe und e ine  Stoppuhr. Das 

Fehlen e iner  d i e  Mögl ichkei ten der te le fon ischen Erhebung wesent l ich s t e i -  

gernden technischen I n f r a s t r u k t u r  w i r k t e  s ich  i n  der be i  ZUMA erstmals 

durchgeführten Telefonstudie n i c h t  a l  s  Mangel aus. Die Arbei tsbedingungen 

und Vorbereitungen f ü r  d i e  Durchführung der In te rv iews s o l l t e n  j a  mögl ichst  

unkompl i z i e r t  sein, damit s i c h  d i e  In te rv iewer  zuers t  an das neue Medium 

gewöhnen und auf den veränderten Interakt ionsprozeß e i n s t e l l e n  konnten. Zu- 

s ä t z l i c h e  Anforderungen wie das Er lernen neuer Aufzeichnungstechniken h ä t t e  

d i e  Beobachtung des Interv iewerverhal tens eher erschwert. 

3.2 Interviewerauswahl und -schulung 

Die In te rv iewer  wurden durch einen M i t a r b e i t e r  von ZUMA ausgewählt, dem d i e  

f r e i e n  I n t e r v i ~ w e r  des Preteststabs n i c h t  bekannt waren. Sie e r f o l g t e  nach 

te le fon ischer  Rücksprache. Ohne persönl iche Bekanntschaft konnte auf  d iese 

Weise e i n  e r s t e r  Eindruck vom Telefonverhal ten des p o t e n t i e l l e n  In te rv iew-  

ers entstehen. Da maximal fün f  Amtsleitungen der Post zur  Verfügung stan- 

den, so1 1 ten sechs In te rv iewer  ausgebi ldet  werden, zu g le ichen Te i len  männ- 



ZUMA 

l i c h e n  und weib l ichen Geschlechts. E i n  In te rv iewer  war zur  Ablösung und a l s  

Ersatz f ü r  mögliche Aus fä l le  vorgesehen. 

Die Interv iewerschulung h a t t e  d i e  Aufgabe, ZUM-Interv iewer,  d i e  f ü r  per- 

sönl iche In te rv iews und deren Befragungstechniken ausgebi ldet  waren, m i t  

dem neuen Medium v e r t r a u t  zu machen. Der Schulungsle i ter ,  der b e r e i t s  d i e  

In te rv iews i n  den U.S.A. durchgeführt  hat te,  f ü h r t e  deshalb m i t  z u f ä l l  i g  

aus dem Telefonbuch gezogenen T e i l  nehmern In te rv iews durch, d i e  über e ine  

Lautsprecherverstärkung d i r e k t  mi tgehört  werden konnten. Er  demonstr ier te 

damit den zu Anfang eher skept isch e ingeste l  1  ten  In te rv iewern  anhand r e a l  e r  

In te rv iews i  tua t ionen  d i e  Mogl i c h k e i  t, auch m i t  k r i t i s c h e n  und abweisenden 

Gesprächspartnern e i n  komplettes In te rv iew am Telefon durchzuführen. Bei 

anschl ießenden Probeinterviews innerhalb der Gruppe und m i t  M i t a r b e i t e r n  

der Fe1 d a b t e i l  ung so1 1  ten  e r s t e  p rak t i sche  Erfahrungen i n  der Ro l le  a l  s  In -  

te rv iewer  und auch i n  der R o l l e  a l s  Proband f ü r  den Feldeinsatz gesammelt 

werden. Mach diesem eher unspezi f ischen Tra in ing  mußten d i e  In te rv iewer  den 

Umgang m i t  dem Fragebogen der Studie i n  e in igen  Übungsi nterv iews erproben. 

Anfängliche skeptische Reaktionen der In te rv iewer  auf  das neue Medium "Te- 

l e f o n "  schwanden m i t  wachsender V e r t r a u t h e i t  und m i t  zunehmender S icherhe i t  

a l  s  Gesprächspartner. Obwohl d i e  i n t e n s i v e  Schul ungsphase und auch d i e  spä- 

t e r e  ständige d i r e k t e  K o n t r o l l e  der A r b e i t  von den Interv iewern e ine Um- 

s t e l l  ung e r f o r d e r t e  und eine Schwächung des Rol lenbewußtseins - insbesonde- 

r e  der erfahrenen " a l t e n  Hasen" - bedeutete, s t e l l t e n  s i c h  a l l e  r e k r u t i e r -  

ten  Personen der f ü r  s i e  n i c h t  einfachen Aufgabe. 

3.3 Superv i  s ion  und Fe1 dkontro l  l e  

Unter Verwendung der f ü n f  h t s l  e i  tungen wurden i n  eng b e i e i  nanderl iegenden 

Zimmern p rov isor i sche  Telefonpl ä tze  f ü r  d i e  In te rv iewer  e i n g e r i c h t e t ,  d i e  

s tänd ig  überwacht werden konnten. Jeder In te rv iewer  a r b e i t e t e  separat i n  

einem eigenen Raum und h a t t e  während des Telefonats ke ine  Mög l i chke i t  zu 

Kontakten m i t  den anderen Interv iewern.  Eine e l e k t r i s c h e  Anlage ermögl i c h t e  

es ihm jedoch, zu jedem Ze i tpunk t  Kontakt m i t  dem Supervisor aufzunehmen 

und wenn n ö t i g  auch während eines In te rv iews Probleme m i t  diesem zu k lären.  

Die Beendigung jedes In te rv iews wurde über d iese Anlage gemeldet. Eine Kon- 

t r o l l  e  des Fragebogens wurde durch den Supervisor s o f o r t  durchgeführt .  An- 

stehende Fragen, In te rv iewer feh l  e r  oder Prob1 eme beim Kontakt  konnten so- 



f o r t  besprochen werden. Dies verbesserte wohl auch d i e  we i te re  A r b e i t  der  

In te rv iewer .  Die Superv is ion der  In te rv iewer  übernahmen im Wechsel der Pro- 

j e k t l  e i  t e r  der Evanston-Studie und zwei M i t a r b e i t e r  der  ZUMA-Fe1 d a b t e i l  ung. 

I n  der Regel waren zwei Supervisoren während der Te1 efonate s tänd ig  anwe- 

send. 

A ls  F e l d z e i t  war e ine v o l l e  Woche m i t  einem zusä tz l i chen  Wochenende konzi -  

p i e r t .  Die t ä g l i c h  g le ichen Arbe i tsze i ten  ermögl i c h t e n  e inen raschen Ver- 

g l e i c h  der Leistungen. Über jeden e inze l  nen Kontakt  f ü h r t e n  d i e  In te rv iewer  

nach einem Codeschema P r o t o k o l l  , was eine exakte K o n t r o l l  e  des Bearbei- 

tungsver l  aufs ges ta t te te .  Die Abfolge der Anrufe war vorgegeben und auf 

f ü n f  Rückrufe pro Fa1 1  1  i m i t i e r t .  Zum persönl ichen Erfahrungsaustausch der 

In te rv iewer  untere inander wurden regelmäßig kürzere Pausen eingeschoben. 

T r o t z  der getrennten Arbeitsräume und der starken K o n t r o l l e  empfanden d i e  

In te rv iewer  d ie  Arbei t s s i  t u a t i o n  zwar a l  s  Anstrengung, jedoch n i c h t  a l  s  

Streß. Die gemeinsame A r b e i t  und der s tänd ig  wachsende "Berg von Fragebö- 

gen" w i rk ten  augenscheinl ich auf  a l l e  mot iv ierend.  Vorkommende Serien von 

Aus fä l len  oder Verweigerungen erschienen e in igen  In te rv iewern  weniger f r u -  

s t r i e r e n d  i n  diesem Arbe i tskon tex t  a l s  im "Al le ingang von Tür zu Tür". Meh- 

r e r e  In te rv iewer ,  d ie  u rsprüng l i ch  e ine Teilnahme nur f ü r  bestimmte Tage 

zugesagt hat ten,  sagten sogar p r i  wate Verp f l  ichtungen ab, um w e i t e r  m i tzu-  

a rbe i ten .  Die In te rv iewer  s e l b s t  ha t ten  während der Durchführung n i c h t  den 

Eindruck, daß Verweigerungen beim te le fon ischen Kontakt häu f iger  a u f t r e t e n .  

Obwohl b e i  den ausgewählten In te rv iewern  V o r u r t e i l e  gegenüber der neuen Me- 

thode anfangs r e c h t  s t a r k  waren, gewannen a l l e  M i t a r b e i t e r  b a l d  v o l l e s  Ver- 

t rauen i n  d i e  Funk t ions fäh igke i t  des Verfahrens. Auch d i e  Wochenenden m i t  

4- b i s  6-stündigen Arbe i tsze i ten  erzeugten be i  den B e t e i l  i g t e n  i n  e r s t e r  

L i n i e  körper l  iche Ermüdungserscheinungen. 

4. Fe1 ddaten der Mannheimer Befraauna 

4.1 A U S S C ~ Ö D ~ U ~ Q  der S t i c h ~ r o b e  

Insgesamt wurden 682 Te1 efonnummern aus dem Mannheimer Netz ausgewähl t ( ge- 

zogen aus dem zum Ze i tpunk t  der Untersuchung noch u n v e r ö f f e n t l i c h t e n  Amt l i -  

chen Fernsprechbuch der Deutschen Bundespost, Nr. 46). Obwohl s ich  d i e  



Teilnehmereintragungen - k u r z  vor  Erscheinen der neuen Ausgabe - auf  dem 

bestmöglichen Stand befanden, war i n  11 F ä l l e n  der  Anschluß n i c h t  mehr i n  

Funktion. Die gezogene Stichprobe r e d u z i e r t e  s i c h  w e i t e r h i n  durch 8 Ge- 

schäftsanschl üsse und einen automatischen Anrufbeantworter. Dieser A n t e i l  

an n i c h t - p r i v a t e n  Haushalten i s t  r e c h t  ger ing,  da zur  Vermeidung von Aus- 

f ä l l  en be i  der Auswahl a l  1 e erkennbar gewerbl ichen oder i n s t i  t u t i o n e l l  en 

Anschlüsse ausgeschieden wurden. Be t räch t l  i c h  höher waren Aus fä l l  e durch 

Teilnehmer, d i e  aufgrund mange1 nder Sprachkenntnisse me is t  n i c h t  einmal e i n  

kurzes Kontaktgespräch fuhren konnten. A ls  A u s f ä l l e  wurden auch doppel t  

auf  ge führ te  Te1 efonnumnern gerechnet (Personen des gl eichen Haushal t s  , d i e  

m i t  gemeinsamer Nummer, aber unter  ihrem jewe i l  i gen  Namen r e g i s t r i e r t  

s ind) .  Vergl ichen m i t  Antei1,en st ichprobenneutra l  e r  Aus fä l l  e be i  den ge- 

bräuchl ichen Auswahl ver fahren f ü r  münd1 iche  (persönl  i che)  Befragungen erga- 

ben s i c h  ke ine  a u f f ä l l  i gen  Abweichungen durch das h i e r  p r a k t i z i e r t e  Verfah- 

ren. Eine Dars te l lung  der Ausschöpfungsergebnisse z e i g t  d i e  i n  Tabel le 1 

dargeste l  1 t e  Übers icht .  

Tab. 1: Kontaktergebnisse/Ausschöpfung ( B r u t t o :  N = 682) 

A. S t i c h ~ r o b e n n e u t r a l e  Ausfä l  l e :  

absol u t e  Prozent 
H ä u f i g k e i t  vom Gesamt- 

b r u t t o  

Kein Anschl uß un te r  der  
eingetragenen Nummer 

Kein Pr ivathaushal  t 9 1.3 
(autoinat . Anrufbeantworter) 

Sprachprobl eme 

Doppel e i n t r a g  

Technische Störung 

Summe 82 11.9 



B. Au fg l  i ede rung  des b e r e i n i g t e n  B r u t t o s :  

abso lu te  P rozen t  
H ä u f i g k e i t  vom b e r e i n i g t e n  

B r u t t o  

Keine Antwor t /Rufze ichen 9 0  15.0 
(nach mehrmal igem Rück ru f )  

Keine Z i e l p e r s o n  im  Haus- 12 
h a l t  e r r e i c h t  

Ve rwe ige r t  186 31.0 

Hörer  s o f o r t  a u f g e l e g t  3 4  5'. 7 

Abbruch während des I n t e r -  
views 5  0.8 

I n t e r v i e w  n i c h t  v o l l s t ä n d i g  7 1.2 

I n t e r v i e w  v e r e i n b a r t ,  aber 14 2.3 
n i c h t  r e a l  i s i e r t  

I n t e r v i e w  vo l  1  s t ä n d i g  ( i n  252 42.0 
einem Gespräch r e a l  i s i e r t )  

Summe 600 100.0 

Aus de r  b e r e i n i g t e n  S t i chp robe  von 600 Tei lnehmern konnten 252 v o l l  s tänd ige  

I n t e r v i e w s  du rchge füh r t  werden. E i n  Fa1 1  wurde f ü r  d i e  Auswertung wieder  

herausgenommen. Wei tere I n t e r v i e w s  s i n d  n i c h t  beendet worden, w e i l  s i c h  im  

Laufe des Gesprächs h e r a u s s t e l l t e ,  daß es s i c h  b e i  de r  b e t r e f f e n d e n  Person 

n i c h t  um den Haushal t s v o r s t a n d  hande l te  bzw. d iese  ga r  n i c h t  zum Z i e l  haus- 

h a l t  gehör te  oder w e i l  e i n e  im Befragtenhaushal  t n i c h t  zu vermeidende Un- 

terbrechung e i n t r a t ,  so daß e i n  s p ä t e r e r  Termin z u r  Fo r t se tzung  v e r e i n b a r t  

wurde. 14 w e i t e r e  p o s i t i v e  Kontaktnahmen füh r ten  e b e n f a l l  s  n i c h t  z u r  Real i- 

sie rung  des I n t e r v i e w s ,  da d i e  von den Z ie lpersonen gewünschten Termine 

außerhal b  de r  Fe1 d z e i  t 1  agen bzw. inzwischen d i e  Sol 1  zahl  e r r e i c h t  wurde. 

Der A n t e i l  de r  Verweigerer  1  i e g t  r e l a t i v  hoch, wobei - ä h n l i c h  w ie  i n  Haus- 

h a l t s s t i c h p r o b e n  - d i e  beim Kon tak t  ange t ro f fenen  (sog.) Auskunftspersonen 

i n  de r  Regel j ede  I n f o r m a t i o n  über  den Z i e l h a u s h a l t  ve rwe ige r ten  und dami t  
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e i n e  F e s t s t e l l  ung de r  e i g e n t l  i chen  Z i e l  Person ve rh inde r ten .  Gründe f ü r  d i e  

Ablehnung des I n t e r v i e w s  waren am Te le fon  n i c h t  u n t e r s c h i e d l i c h  von denen 

i n  münd1 i chen  resp. persönl  i chen  Befragungen. E ine Sondergruppe b i l d e t e n  

jene  Tei lnehmer, d i e  den Hörer  au f l eg ten ,  ohne s i c h  überhaupt  a u f  e i n e  Ant- 

w o r t  e inzu lassen  ( s i e h e  auch A b s c h n i t t  5 ) .  Haushalte, d i e  d i e  Teilnahme 

verweiger ten,  wurden n i c h t  e rneu t  angerufen, i m  Gegensatz zu manchen ande- 

ren,  v o r  a l l e m  amerikanischen Untersuchungen. 

I n  Anbetracht  de r  f ü r  I n t e r v i e w e r  und Befragungspersonen gleichermaßen un- 

gewohnten S i t u a t i o n  und de r  Tatsache, daß s i c h  d i e  S t i chp robe  a u f  d i e  s täd-  

t i s c h e  Bevölkerung beschränkte, i s t  das Ausschöpfungsergebnis n i c h t  a l  s 

entmut igend anzusehen. I n  r e p r ä s e n t a t i v e n  Umfragen 1 iegen A u s f ä l l e  (nach 

Er fahrungen der  von ZUMA beau f t rag ten  I n s t i t u t e )  gehäu f t  i n  Ba1 1 ungszen- 

t r e n .  Mündl iche P r e t e s t s  im  S t a d t g e b i e t  Mannheim nach Randomverfahren erga-  

ben e b e n f a l l  s Ausschöpfungsquoten, d i e  w e i t  u n t e r  denen n a t i o n a l  e r  S t i ch -  

proben m i t  Haushal tsadressen 1 agen. Deswegen d ü r f t e  d i e  Ausschöpfung de r  

St ichproben zu diesem Z e i t p u n k t  k e i n  entscheidender  Einwand gegen d iese  Me- 

thode se in .  

Der Mangel des Erhebungsverfahrens l i e g t  nach w ie  v o r  jedoch i n  de r  S t i c h -  

probenqual i t ä t .  Ca. 20% der Haushal t e  s i n d  noch n i c h t  m i t  Te le fonanschl  uß 

v e r s o r g t .  Da es s i c h  um s p e z i f i s c h e  "RestM-Gruppen hande l t ,  d i e  t e n d e n z i e l l  

eher  Landbevöl kerung undIoder  so1 che m i t  n ied r igem sozio-ökonomi schem Sta- 

t u s  und eher  j ü n g s t e  bzw. ä1 t e s t e  Kohor ten (ALLBUS 1982; ANDERS, 1981) r e -  

p räsen t ie ren ,  s i n d  Telefonumfragen v e r z e r r t e  Erhebungen, so lange man n i c h t  

d i e  Z ie lg ruppe  "ohne Anschl uß" durch zusä tz l  i c h e  Implementierung anderer 

Ver fahren m i t  e i n b e z i e h t ,  was a l l e r d i n g s  w e i t e r e  methodische Probleme m i t  

s i c h  b r i n g e n  w i r d .  

4.2 Soziodemographische St rukturmerkmale der  S t i chp robe  

D i e  V a r i a b l e  "Geschlecht"  wurde n i c h t  k o n t r o l l  i e r t .  I n  de r  S t i chp robe  wie-  

sen s i c h  über  3/4 a l l e r  im Te le fonve rze ichn is  m i t  Vornamen d e k l a r i e r t e n  Te- 

lefonnummern a l  s männl i c h e  Tei lnehmer aus. Vornamen b e i d e r  Par tne r  b e i  Ehe- 

paaren s i n d  r e l a t i v  sel ten,  und weib l  i c h e  Tei lnehmer l assen  h ä u f i g  i h r e  

Vornamen ganz weg, kürzen ab oder füh ren  i h r e n  Anschluß u n t e r  männl ichen 

Vornamen des f rühe ren  Mannes/Vaters w e i t e r .  Von den b e f r a g t e n  Personen wa- 
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ren s c h l i e ß l i c h  55.6% Frauen und 44.4% Männer, was e i n e r  Ver te i lung  repä- 

sen ta t i ve r  Bevölkerungsumfragen nach Randomverfahren sehr nahekommt. 

Die Befragten waren im Durchschni t t  37 Jahre a l t ,  bei  e i n e r  Spannweite von 

18 b i s  80. "Ä l te re"  Personen ab 65 waren a l l e r d i n g s  vergle ichsweise s e l t e n  

ver t re ten .  Während s ich  i n  der Geschlechterver te i lung e ine gute Anpassung 

an Stichproben repräsen ta t i ve r  Erhebungen ze ig te ,  weisen andere demographi- 

sche Var iablen Verzerrungen auf ,  d i e  mögl icherweise - aufgrund der besonde- 

ren Ziehungswei se - auch stichprobenbedingt sind. Der An te i l  an Befragten 

m i t  höherem Bildungsgrad (Tabel le 2) l e g t  d i e  Hypothese nahe, daß Telefon- 

b e s i t z  a l s  Auswahl k r i  te r ium diese Bevöl kerungsschichten über repräsent ie r t .  

Inwiewei t  d ieser  E f f e k t  durch e ine  möglicherweise n i e d r i g e r e  Ablehnungsrate 

i n  d ieser  Gruppe noch begüns t ig t  wird,  konnte i n  d ieser  Studie n i c h t  ge- 

k l ä r t  werden. 

Tab. 2: Ausbi l  dungsstruktur  

Berufsausbildung ( i n  Prozenten) 

Keine Berufsausbi l  dung 
(auch angel ernt/ungel e r n t )  18.5 

Berufsabschl uß (Lehrberufe)  72.7 

Schul b i l  duna l i n  Prozenten) 

ohne Abschl uß 0.4 

Vol ks-/Hauptschule 52.0 

Mi ttl . Reife/Real schulabschl uß 
( i n c l  . Fachschul r e i  f e )  21.2 

Abi tur/Fachhochschul r e i  f e  26.4 

Da d i e  Auswahlmethode f ü r  diese s p e z i e l l e  Studie auf  e ine  Personengruppe 

m i t  höherem M o b i l i t ä t s g r a d  g e z i e l t  war, waren sch ie fe  Verte i lungen der So- 

z ia lsch ich ten  im Sample zu erwarten, so daß s ich  e ine Aussage über d i e  

S t r u k t u r  der Te1 e f o n t e i  1 nehmer n i c h t  general i s i e r e n  1 äßt, sondern nur  a l  s  

Hinweis zu betrachten i s t .  Am ehesten konnte e i n  E f f e k t  der  Auswahl auf  d i e  
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Lokal i sierung der Z i e l  haushal t e  im Stad tgeb ie t  e r w a r t e t  werden. Die Annah- 

me, daß s ich  Wohnungswechsler bzw. Zuzüge i n  bestimmten V i e r t e l n  häufen, . 

l i e ß  s i c h  jedoch n i c h t  bestät igen.  Durch d i e  zwei e rs ten  S t e l l e n  der  Tele- 

fonnummer und den P o s t z u s t e l l b e z i r k  ( i n  der Regel auch d i e  genaue Adresse) 

l i e ß e n  s i c h  f a s t  a l l e  Teilnehmer der Auswahl au f  Wohngebiete zuordnen, was 

e inen Verg le ich  m i t  e i n e r  Randomstichprobe (N = 999) aus der  Einwohnermel- 

dedatei ermögl i c h t e .  Die Streuung der Adressen bzw. d i e  Prozentan te i l  e  j e  

Pos tzus te l l  b e z i r k  waren i n  beiden Stichproben ähnl ich,  besonders i n  den 

Vorstadtgebieten. Eine zusä t z l  i che  Sondierung von 400 über das S tad tgeb ie t  

gestreuten Randomadressen nach vorhandenem Telefonanschluß ergab keinen An- 

ha l tspunk t ,  daß d i e  Telefonversorgung i n  den Bezirken sehr u n t e r s c h i e d l i c h  

i s t .  Eine be fü rch te te  Klumpung von Zielhaushal ten  i n  bestimmten Gebieten 

1 ieß s i c h  n i c h t  bestät igen.  Obwohl d i e  Fa1 1 zahlen d ieser  e rs ten  Kont ro l  l e  

p ro  Wohngebiet r e l a t i v  n i e d r i g  sind, i s t  anzunehmen, daß d i e  Gefahr e i n e r  

Verzerrung durch überpropor t iona le  A n t e i l e  an Telefonnummern aus "besseren" 

Wohngegenden (vg l  . h ie rzu  HOFFMEYER-ZLOTNIK, 1979) eher ger ing  einzuschät- 

zen i s t .  

4.3 E i n f l  uß der Erhebunaszei t auf  das Kontakteraebni s  

Die P i l o t s t u d i e  s o l l t e  U. a. auch abklären, ob es "günst ige" Tage und Zei- 

ten f ü r  d i e  Durchführung von Telefonbefragungen g i b t  ( z u r  Diskussion saiso- 

nal e r  Unterschiede vgl . VIGDERHOUS, 1981 ) . Eine Fest1 egung auf  den späten 

Nachmi t t a g  und Abend an Wochentagen erwies s i c h  a l l e r d i n g s  a l  s  unumgäng- 

1 i c h ,  wei l  d i e  f ü n f  verfügbaren Amtslei tungen e r s t  nach Dienstschl uß be- 

n u t z t  werden konnten. An den Wochenenden wurde von 13.00 Uhr b i s  19.00 Uhr 

t e l e f o n i e r t .  Al 1 erd ings w i r d  auch i n  amerikanischen Studien (WISEMAN & MAC- 

DONALD, 1979) b e r i c h t e t ,  daß nach 17.00 Uhr an Werktagen d i e  E r f o l  gsraten 

ste igen.  

Während d i e  e inzelnen Werktage keine nennenswerten Unterschiede i n  der Aus- 

Schöpfung zeigen, ergaben s ich  Hinweise au f  bestimmte Uhrzei ten, d i e  d i e  

Kontaktchancen und p o s i t i v e  Reaktionen auf  den Anruf zu erhöhen scheinen. 

Obwohl d i e  Verweigerungsrate annähernd g l e i c h b l e i b t ,  g i b t  es f ü r  d i e  Real i- 

sierung einen Höhepunkt zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr an Werktagen. I n  

d ieser  Zeitspanne 1 agen auch weniger Fehl kontakte m i t  n i c h t  besetzten An- 

schl üssen ( "not  a t  homes" ) .  Al s  besonders e r f o l  g re ich  erwiesen s i c h  sams- 



tags und Sonntags Kontakte zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr. I n  d ieser  Z e i t  

wurden 50% des Tageskontingents an In te rv iews r e a l i s i e r t .  Eine Absicherung 

der geschi l  der ten e rs ten  Befunde über Sp i tzenze i ten  müßte durch we i te re  sy- 

stematische Untersuchungen angestrebt  werden und könnte zur  g e z i e l t e n  Z e i t -  

planung von te le fon ischen Erhebungen nütz1 i c h  sein,  deren Steuerungsmögl i c h -  

k e i  ten  im Fe1 deinsatz gegenüber der Methode persönl i c h e r  In te rv iews unbe- 

s t r e i t b a r e  V o r t e i l e  b ie ten .  

4.4 In te rv iewer reak t ionen  

Im Verg le ich  zu mündlichen Befragungen, i n  denen der e inze lne  In te rv iewer  

nur  r e l a t i v  wenige F ä l l e  aus e i n e r  Stichprobe b e a r b e i t e t  - e ine  Häufung von 

In te rv iews pro Be f rag te r  g i l t  sogar a l s  methodisch bedenkl ich - s i n d  be i  

t e l  e f o n i  schen Erhebungen k o n t i  nu i  er1 i che  I n t e r v i e w t ä t i g k e i  ten  , a l  so auch i n  

der Regel d i e  Durchführung e i n e r  ung le ich  höheren Anzahl von Interv iews,  

n i c h t  nur  üb1 i ch ,  sondern b e i  zen t ra l  e r  Implementierung schon von der Tech- 

n i k  des Verfahrens her ge fo rder t .  Dieser Tatsache w i r d  i n  der b isher igen  

Forschung wenig Rechnung getragen. Da i n  der  Regel un te rsch ied l i che  I n t e r -  

viewerstäbe f ü r  beide Verfahren r e k r u t i e r t  und e ingese tz t  werden und der 

E i n f l u ß  des Mediums im Vordergrund des Interesses s teh t ,  werden d i e  un te r -  

schiedl ichen Einsatzbedingungen f ü r  den In te rv iewer  n i c h t  w e i t e r  r e f l e k -  

t i e r t .  Methodenvergleiche s o l l t e n  jedoch auch dieses Phänomen berücks ich t i -  

gen. I n  der h i e r  b e r i c h t e t e n  P i l o t s t u d i e  i s t  d ieser  Punkt n i c h t  systema- 

t i s c h  untersucht  worden. E i n i g e  Befunde mögen jedoch a l s  Hinweise und Anre- 

gung f ü r  gez ie l  t e r e  Forschung dienen. 

Bei nur l e i c h t e n  i n d i v i d u e l l  en D i f fe renzen i n  der Ausschöpfung war bemer- 

kenswert, daß i n  den Leistungen d ieser  M i t a r b e i t e r  ke ine  Schwankungen wäh- 

rend der Woche f e s t s t e l l b a r  waren. Es ergaben s i c h  f e r n e r  k e i n e r l e i  Hinwei- 

se auf Lerne f fek te  oder (nahe1 iegende) Sätt igungserscheinungen. Durch d i e  

ständigen K o n t r o l l  - und Beobachtungsmögl i c h k e i  ten  hä t ten  s i c h  l e t z t e r e  g u t  

er fassen lassen. Eine we i te re  Bestätigung 1  i e f e r n  d i e  P r o t o k o l l e :  Fehl ende 
Daten - e ine  n i e  v ö l l i g  zu e l im in ie rende Feh le rque l le  i n  persön l i ch  erhobe- 

nen In te rv iews - t r a t e n  weder i n  FragebSgen noch i n  den K o n t a k t l i s t e n  auf ,  

mögl icherweise auch eine Folge der in tens iven  Supervision. Obwohl d i e  In -  

te rv iewer  durch d i e  neue Methode und d i e  gemeinsame A r b e i t  m o t i v i e r t  waren, 

g i b t  d i e  Konstanz i h r e r  Leistungen über e ine ungewohnte Anzahl von I n t e r -  
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views hinweg e i n e  gu te  Prognose f ü r  den E i n s a t z  des Ver fahrens,  das o f f e n -  

b a r  u n g l e i c h  höhere Belastungen des e i n z e l  nen I n t e r v i e w e r s  e r 1  aub t .  

D ie  Beobachtungen de r  I n t e r v i e w e r  während d i e s e r  e r s t e n  Fe1 dphase waren f ü r  

d i e  E i n s a t z l e i t e r  i n  s p e z i f i s c h e r  H i n s i c h t  ers taun1 i c h .  D i e  i n  Fe1 d e i n s ä t -  

Zen m i t  mündl i chen  I n t e r v i e w s  h ä u f i g  zu beobachtenden Untersch iede im i n d i  - 
v i d u e l l e n  Verha l ten  de r  I n t e r v i e w e r  t r a t e n  i n  de r  neuen F e l d s i t u a t i o n  v ö l -  

l i g  zurück. Das A r b e i t s v e r h a l t e n  war g le ichmäßig g u t  und über d i e  Woche 

hinweg k o n s t a n t  - es mußte k e i n e r  besonders u n t e r s t ü t z t ,  e rmun te r t  oder 

k o r r i g i e r t  werden. D ie  E r f o l  gsquoten de r  e r fah renen  ZUMA-Interviewer waren 

e inander  ähnl i c h e r  a l  s  i n  mündl i c h e n  In te rv iewe insä tzen ,  b e i  wel chen d i e  

Ausschöpfungen n i c h t  nu r  zwischen den M i t a r b e i t e r n  h ä u f i g  r e c h t  u n t e r -  

sch ied1 i c h  s ind ,  sondern auch i n t r a i n d i v i d u e l  l e  Schwankungen aufweisen.  Es 

i s t  zu vermuten, daß d i e  k o n t i n u i e r l i c h e  A r b e i t s s i t u a t i o n  und/oder d i e  Kon- 

t r o l l e  E f f e k t e  a u f  d i e  I n t e r v i e w e r  ha t ,  d i e  i h r e  T ä t i g k e i t  sons t  im  " A l -  

l e ingang"  ausüben und z e i t l i c h  mehr oder weniger  nach eigenem Ermessen 

s t r u k t u r i e r e n .  Da ZUMA-Interviewer normal erweise nach Stunden und n i c h t  p r o  

r e a l i s i e r t e m  I n t e r v i e w  b e z a h l t  werden, kann de r  Abrechnungsmodus a l s  E in-  

f l u ß f a k t o r  kaum i n  B e t r a c h t  gezogen werden. 

5. Ve rg le i che  de r  Fe ldda ten  von Evanston und Mannheim 

I n  be iden S tud ien  wurde annähernd d i e  g l  e i che  Anzahl von I n t e r v i e w s  r e a l  i- 

s i e r t  (Evanston 254 und Mannheim 251 F ä l l e ) .  Das " e i n g e s e t z t e "  Adressen- 

b r u t t o  1  i e g t  im  Mannheimer Fe1 d  a l l  e r d i n g s  höher m i t  682 Te1 e f o n t e i l  nehmern 

gegenüber 571 i n  Evanston. Erk lärungen d a f ü r  b i e t e n  n i c h t  n u r  d i e  höhere 

Verweigerungsrate i n  Mannheim, sondern auch un te rsch ied1  i c h e  Aus1 änderan- 

t e i l e  (8.5% A u s f ä l l  e  aufgrund von Sprachschwier igke i  t e n  m i t  Gastarbe i  t e rbe -  

vö l ke rung  gegenüber n u r  0.9% i n  Evanston). E ine  D i f f e r e n z i e r u n g  de r  S t i c h -  

probe nach Na t iona l  i t ä t  war i n  der  Untersuchung n i c h t  ange leg t ,  v ie lmehr  

so1 1  t e n  a l l  e  Kon tak te  zu T e i l  nehmern beobachtet  werden. Die Untersuchung 

sch ied  Tei lnehmer n u r  i n s o w e i t  aus, a l s  e i n e  Verständigung n i c h t  mög l i ch  

war. 

Ähnl i c h  war d i e  Gesamtzahl a l  1  e r  Kontaktversuche,  d i e  z u r  E r re i chung  der  

Fa1 1  zahl  i n  be iden  Städten unternommen wurden. A l  s  Kontakte bzw. Kontakt -  

versuche wurden a l l  e  Bearbei  t u n g s s c h r i  t t e  i n k l u s i v e  n e u t r a l  e  A u s f ä l l e ,  e r -  



fo lg lose  Anrufe und wiederhol te Rückrufe pro Anschluß gerechnet. I n  Mann- 

heim mußte insgesamt 1305mal angewähl t werden, i n  Evanston 1 i e f e n  1395 Kon- 

tak te .  Dor t  fanden s i c h  un te r  den st ichprobenneutra l  en Aus fä l len  a l l e r d i n g s  

a l l e i n  99 Anschlüsse, d i e  n i c h t  mehr i n  Funkt ion waren ( i n  Mannheim nur 

11). I n  e in igen  wenigen F ä l l e n  e r f o l g t e n  i n  Evanston mehr a l  s f ü n f  Rückru- 

fe. Die i n  Anbetracht d ieser  Abweichungen r e l a t i v  ger inge D i f f e r e n z  an Kon- 

tak ten  insgesamt mag einen vors ich t igen  Hinweis auf  e ine  gewisse Konstanz 

im aufwand geben, der zur  Real is ierung der geplanten In te rv iews n ö t i g  wur- 

de. ähn l i chke i ten  der Befunde zeigen auch andere Felddaten be ider  Studien. 

Während i n  Evanston d i e  st ichprobenneutra len Aus fä l le  l e i c h t  höher l i e g e n  

und d o r t  überwiegend Anschlüsse "außer Be t r ieb"  b e t r e f f e n ,  zeigen s i c h  kaum 

Unterschiede i n  der Er re ichbarke i t  der Z ie l  haushal t e  (Mannheim: 17.0%, 

Evanston 16.2%). Gravierende Unterschiede weisen dagegen d i e  Verweigerungs- 

ra ten  auf, d ie  n i c h t  nur i n  Mannheim insgesamt 12% höher l i egen ,  sondern 

auch zwei spezi f ische Ausprägungen beobachten 1 ießen: 5.7% der deutschen 

Teilnehmer verweigerten, indem s i e  den Hörer auf1 egten bzw. d i e  Kommunika- 

t i o n  s o f o r t  abrupt  unterbrachen. Da s i c h  i n  der Evanston-Studie d iese b e i -  

den beschriebenen Formen der Verweigerung n i c h t  f inden,  s o l l  ihnen besonde- 

r e  Aufmerksamkeit gewidmet werden. Weitere Studien müssen k lä ren ,  inw iewe i t  

h i e r  spezi f ische Reaktionen der deutschen Zielpersonen vor l iegen  können. 

Mögl icherwei  se begünstigen mange1 nde Übung und eventuel l e  i n d i v i d u e l l e  Ein- 

f lüsse  von In te rv iewern  dieses Verhal ten  der  Z i e l  personen. Wei terh in i s t  zu 

vermuten, daß s ich un te r  den Personen, d i e  n i c h t  geantwortet bzw. s ich  

n i c h t  auf  e i n  Gespräch eingelassen haben, sondern nach e in igen  Worten den 

Kontakt abbrachen, auch Ausländer oder - wie i n  zwei S t a d t t e i l e n  Mannheims 

wohnhaft - sprachunkundige Spätaussiedler befanden. E i n  T e i l  der regelrech- 

ten Abbrüche e r f o l g t e  ebenfa l l  s aufgrund von Sprach- und Verständigungs- 

schwier igkei ten m i t  Personen, d i e  im Hausinterview vermutl i c h  auch a l  s Aus- 

f a l l  hä t ten  verbucht werden müssen (Schwerhörige, Kranke, e tc  .). Das Z i e l  

we i te re r  Feldstudien s o l l t e  sein, diese F ä l l e  sowie d i e  übl ichen ( i n  Evan- 

ston und i n  der amerikanischen L i t e r a t u r  ähn l i ch  begründeten) Verweigerun- 

gen besser zu beobachten und zu beschreiben, was s icher  mögl ich i s t ,  wenn 

d i e  In te rv iewer  v e r t r a u t e r  m i t  der Methode umgehen können und s i c h  auch an 

d i e  raschere Pro toko l l i e rung  gewöhnen. 

D e f i n i t i v e  Angaben über d i e  Berechnung von Ausschöpfungen g i b t  DILLMAN 

(1978), der a l l  e e r r e i c h t e n  Auswahl f ä l l  e nach " rea l  i s i e r t e n "  und "verwei- 



gerten"  a u f s p l i t t e t .  E ine solche Berechnung zeigen d i e  beiden rechten Spal- 

ten  i n  Tabe l le  3. 

Tab. 3: Verg le ich  der  Ausschöpfungen Mannheim - Evanston 

Bearbe i te te  Adressen: Evanston = 571 / Mannheim = 682 
Kontakt(-versuche) : Evanston = 1395 / Mannheim = 1305 

Ausschöpfung i n  % Ausschöpfung i n  % 
vom b e r e i n i g t e n  Bru t to *  von a l l e n  Er re ich ten  
( i n c l  . N i c h t e r r e i c h t e )  nach Di 1 lman** 

ISBNNHEIM EVANSTON MANNHEIM EVANSTON 

( n = 4 9 3 )  ( n = 3 8 3 )  
-- P 

I n t e r v i e w  wo1 1 s tänd ig  41.9 55.1 

T e i l  i n t e r v i e w  1.2 0.2 55.0 70.0 

Rückruf v e r e i n b a r t  2.3 1.4 

Summe 45.4 56.7 

Hörer au fge leg t  

Verweiger t  

Abbruch 

Summe 

Keine Antwort 
(Rufzeichen) 

Keine Z i e l  Person 
anwesend 

Summe 

Techn. Störung/ 
Fehl ende Werte 

Gesamtsumme 100.0 100.0 100.0 100.0 

*St ichprobenneutra le A u s f ä l l e  = 11.8% Mannheim 
19.3% Evanston 

* I n  den U. S.A. gebräuchl iches Berechnungsverfahren, da d i e  Anwendung von 
RDD-Verfahren ke ine  D i f f e r e n z i e r u n g  zwischen " n o t  a t  home" und n i c h t  e x i -  
s t ierenden Nummern g e s t a t t e t .  
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Die Vergle iche m i t  den i n  der amerikanischen L i t e r a t u r  p u b l i z i e r t e n  Aus- 

schöpfungsraten s ind  a l  1 erd ings m i t  Einschränkungen zu betrachten.  Obwohl 

andere Autoren, wie z. B. DILLMAN (19781, WISEMAN & McDONALD (1979), Ver- 

g le iche  über e ine größere Anzahl von Studien d a r s t e l l  en, s i n d  Unk1 a rhe i  ten  

h i n s i c h t l i c h  der  Berechnungsmodi n i c h t  auszuräumen. 

Z i e h t  man d i e  d e r z e i t i g e n  deutschen Ausschöpfungsraten i n  münd1 ichen Befra- 

gungen zu einem Verg le ich  heran, so f i n d e t  man kaum exakte Maßstäbe zur  

B e u r t e i l  ung der Befunde der Te1 efonstudie. Die Berechnungsprozeduren s i n d  

ebenso u n t e r s c h i e d l i c h  wie d i e  D e f i n i t i o n e n  von Ausfä l len,  ganz zu schwei- 

gen von der Exak the i t  der Zuordnung bzw. von Genauigkeit und V o l l  s tändig-  

k e i t  der Angaben. ZUMA h a t  inzwischen Standards f ü r  Fe ldber ich te  einge- 

f ü h r t ,  d i e  d e t a i l  1  i e r t e r e  Informat ionen über spez i f i sche  Aus fa l l  gründe auf-  

weisen so1 1 en. Erfahrungswerte aus den 1 e tz ten  Jahren weisen b e i  Studien, 

d i e  von ZUMA oder Koopera t ions- Ins t i tu ten  durchgeführt  wurden, auf  e i n  Ab- 

sinken der Ausschöpfungen hin.  Das meist  ge fo rder te  Mindestsol l  von 70% 

Real i sierung e i n e r  Stichprobe (vom b e r e i n i g t e n  B r u t t o )  i s t  insbesondere im- 

mer dann kaum mehr zu erre ichen,  wenn es um Random-Personenstichproben geht  

und e ine  exakte Dokumentierung der Felddaten v e r l a n g t  wird.  Stichproben aus 

Spezial popul at ionen (wie z. B. Jugend1 iche,  Lehr1 inge, a l  t e  Menschen usw. ) 

s ind  un te r  Umständen sogar noch schwerer b i s  zu e i n e r  befr iedigenden Aus- 

schöpfung zu bearbei ten.  

B e r ü c k s i c h t i g t  man d i e  Erfahrungen m i t  persönl ichen In te rv iews i n  Mannhei- 

mer Pre tes ts  und ( r e l  a t i v  schwache) Informat ionen von Samplepoints aus Re- 

p räsen ta t i  vumfragen i n  diesem Raum m i t  schlechten Ausschöpfungschancen, so 

s ind  d ie  m i t  dem neuen Verfahren gewonnenen Feldergebnisse n i c h t  mehr so 

pess imis t i sch  zu beur te i len .  M i t  wachsenden Umgangserfahrungen der I n t e r -  

viewer m i t  dem Medium und technischer Verbesserung des Verfahrens könnten 

s i c h  vermut l i ch  d i e  Ausschöpfungsraten noch s te igern  lassen. Im Schulungs- 

Programm f ü r  In te rv iewer  s o l l t e  besonders das Kontaktgespräch schwerpunkt- 

mäßig beachtet  werden. 

A l s  e ine  Mög l i chke i t  zur  Verbesserung der Ausschöpfung von Stichproben w i r d  

i n  der Umfrageforschung h ä u f i g  d i e  Erhöhung der Kontaktfrequenz d i s k u t i e r t .  

Ohne Zweifel s te igern  wiederhol t e  Versuche, d i e  Z i e l  person bzw. den Z i e l  - 
haushal t  überhaupt zu erre ichen,  d i e  Chancen der Real is ierung eines I n t e r -  
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views. I n  münd1 ichen (persönl ichen) Erhebungen sch läg t  s i c h  d i e  Anzahl der  

Besuche auf  d i e  Kosten n ieder.  Durch den zunehmenden Spesenaufwand ver teu-  

e rn  mehr a l  s  3 b i s  4 Kontakte p ro  Fa1 1 e ine  Umfrage me is t  unverhäl tnismäßig 

s ta rk .  Telefonkontakte s i n d  im Gegensatz dazu m i t  minimalen Kosten verbun- 

den, was e ine  b e l i e b i g e  Steigerung der Rückrufe g e s t a t t e t .  Ob s i c h  damit 

e i n  methodischer V o r t e i l  des Verfahrens e r z i e l e n  l ä ß t ,  i s t  nach den Befun- 

den der h i e r  v o r l  iegenden P i l o t s t u d i e  - g e s t ü t z t  durch d i e  Fe1 dergebnisse 

i n  Evanston - eher f rag1 i c h .  B i s  auf  e i n i g e  Ausnahmen ( m i t  mehr a l s  4 Rück- 

ru fen)  wurden maximal 5 Anrufe durchgeführt  i n  e i n e r  sehr begrenzten Feld- 

z e i  t. 

Es z e i g t e  s i c h  e ine  deu t l  i che  I n e f f i z i e n z  nach dem v i e r t e n  Kontaktversuch. 

Erfahrungsgemäß verbessern mehr a l s  f ü n f  Kontaktversuche d i e  Ausschöpfungs- 

quote n i c h t  mehr nennenswert. Um diese schwer erre ichbaren Zielpersonen zu 

kon tak t ie ren ,  s i n d  o f f e n s i c h t l  i c h  besondere Maßnahmen e r f o r d e r l  i c h .  Gezie l -  

t e  Anrufe über verschiedene (auch ungewöhnliche) Tageszeiten und e ine  Ver- 

1 ängerung der Fe1 dzei  ten  generel l  so1 1 ten  i n  wei teren Studien k lä ren ,  ob 

d i e  Kontaktchancen systematisch verbessert  werden können. 

6. Spezial f ragen 

6.1 I n t e r v i e w e r e i n f l  üsse 

Den In te rv iewere i  n f l  ußmögl i c h k e i  t e n  auf  d i e  Datenqual i t ä t  s ind  zahl re iche  

Forschungsbemühungen gewidmet, d i e  versuchen, Verzerrungsmögl i c h k e i  ten  

f e s t z u s t e l l e n .  I n  der I n t e r a k t i o n  des Kontakt- und Interviewprozesses kön- 

nen verschiedenste Merkmale Bedeutung erlangen und das Geschehen i n  spezi -  

f i s c h e r  Weise steuern. Die F ü l l  e  von schwer zu i so1 ierenden E i n f l  ußfaktoren 

(w ie  U.  a. Persönl ichkeitsmerkmal e, s i t u a t i v e  Randbindungen, demographische 

K r i t e r i e n ,  k u l t u r e l l e  Verhal tensmuster) k o m p l i z i e r t  d i e  systematische Er- 

forschung, so daß f ü r  den (komplexen) Interakt ionsprozeß " In te rv iew"  auch 

aus der lang jähr igen  T r a d i t i o n  methodischer Beg1 e i  tuntersuchungen zu per- 

sönl ichen Befragungen wenig s ichere Ergebnisse v o r l  iegen. Die M o d i f i k a t i o n  

des Erhebungsprozesses, wie s i e  das te le fon ische  In te rv iew d a r s t e l l  t, g i b t  

zu erneuten methodischen Über1 egungen An1 aß, da mögl icherwei  se au f t re tende 

Unterschiede i n  der Datenqua l i tä t  der  beiden Verfahren durch j e w e i l s  spezi- 

f i s c h e  oder u n t e r s c h i e d l i c h  s ta rke  E in f luß fak to ren  i n  der persönl ichen bzw. 



te le fon ischen I n t e r a k t i o n  e r k l ä r b a r  sind. Für  d i e  p l a u s i b l e  Hypothese, daß 

d i e  te le fon ische  Datensamml ung i n  geringerem Maße a n f ä l l  i g  f ü r  In te rv iewer -  

e i n f l ü s s e  i s t  a l s  d i e  persönl iche Befragung, f inden  s i c h  i n  der  L i t e r a t u r  

noch wenige, oder ke ine  k l a r e n  Beweise (COLOMBOTOS, 1969; MILLER & CANNELL, 

1962; HOCHSTIM, 1962; ROGERS, 1976). 

Im Gegensatz zum persönl ichen In te rv iew,  be i  dem d i e  Kommunikation zwischen 

In te rv iewer  und Interv iewtem i n  der d i r e k t e n  Begegnung s t a t t f i n d e t ,  so daß 

beide e ine ganze Reihe von In fo rmat ion  übereinander haben wie A l t e r ,  Ge- 

schlecht ,  Aussehen usw., i s t  d i e  Kommunikation über das Telefon au f  wenige 

Merkmale beschränkt. Während d i e  Stimme meistens Aufschluß über das Ge- 

schlecht  g i b t ,  i s t  schon d i e  Schätzung des Al t e r s  wesentl i c h  schwier iger  

( e r s t e  Versuche dazu wurden i n  den beiden Untersuchungen unternommen). Von 

besonderem In te resse  i s t  dabei, daß diese geringen Informat ionen über den 

In te rv iewer  zu den wenigen Entscheidungsgrundlagen .gehören müssen, aufgrund 

derer  der I n t e r v i e w t e  e ine Entscheidung über T e i l  nahme oder Verweigerung 

t r e f f e n  wird.  Die Frage war daher, ob es Befragten-Var iablen g i b t ,  d i e  mög- 

l i cherwe ise  ungleichmäßig über verschiedene In te rv iewer  v e r t e i l t  s ind.  Auf- 

grund der k l e i n e n  Gruppe von Interv iewern,  von denen e i n i g e  nur  e ine  ger in -  

ge Zahl an In te rv iews durchführten,  schloß es s i c h  aus zu fragen, ob be- 

s t i r n t e n  In te rv iewere igenscha f ten  ( z .  B. Al t e r ,  Geschlecht, In te rv iewerer -  

fahrung) bestimmten Eigenschaften der Befragten oder Ausschöpfungsquoten 

entsprechen. Da f ü r  e ine solche Frageste l lung n i c h t  d i e  Anzahl der r e a l i -  

s i e r t e n  Interv iews,  sondern d i e  Anzahl der In te rv iewer  Analyseeinhei t se in  

müßten, i s t  e ine so1 che Frages te l l  ung nur im Ver1 aufe großer Befragungen 

m i t  v i e l e n  In te rv iewern  oder durch systematische Datensammlung über e ine 

V ie l  zahl von Untersuchungen zu ver fo lgen.  

Im Rahmen der vorgegebenen Mögl ichkei ten konnte deswegen nur g e f r a g t  wer- 

den, ob es überhaupt Var iablen g i b t ,  d i e  s i c h  ungleichmäßig über In te rv iew-  

e r  v e r t e i l e n ,  d. h. tendenz ie l l  i n t e r v i e w e r a n f ä l l i g  s ind,  und ob es andere 

Var iablen g i b t ,  d i e  s i c h  eher gleichmäßig über In te rv iewer  v e r t e i l e n ,  d. h. 

eher robus t  gegenüber In te rv iewere in f lüssen  sind. Für  d i e  s t a t i s t i s c h e  Ana- 

l y s e  wurden nur solche In te rv iewer  herangezogen, d i e  mindestens zehn I n t e r -  

views durchgeführt  hat ten.  Die untersuchten Var iablen waren Geschlecht, 

ta tsäch l  i c h  genanntes Al t e r ,  durch In te rv iewer  zuvor geschätztes Al t e r ,  ge- 

schätztes Al t e r ,  Schul b i l  dung , Famil ienstand ( v e r h e i r a t e t ,  getrennt ,  ver- 
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witwet ,  a l l e i n ) ,  Kinderzahl, A r t  der Wohnung, Beruf, Dauer der  Beschäf t i -  

gung im Beruf, Dauer der Beschäft igung an der derze i t igen  Arbei t s s t e l l  e, 

Schul abschl uß, Zugang zum Te1 efon, Dauer des Te1 efonzugangs, eigenes Te1 e- 

fon, Erwerbstät igkei  t, deutsche Staatsangehör igkei t ,  Interviewdauer. 

Von den genannten Var iablen waren Geschlecht, Schulbi ldung, Trennung vom 

Partner, Interviewdauer und Dauer des Telefon.zugangs, geschätztes A l t e r  

über d i e  sieben In te rv iewer  s i g n i f i k a n t  unterschied1 i c h  v e r t e i l t  und daher 

mögl icherweise durch In te rv iewervar iab len  b e e i n f l  ußt .  Die durchschni ttl iche  

Dauer der In te rv iews p r o  In te rv iewer  r e i c h t e  von einem Minimum von 14 Minu- 

ten  b i s  zu einem Maximum vom 22 Minuten. 

Die auf  der Grund1 age der v o r l  iegenden Daten ab1 e i  tbaren Aussagen mögen we- 

n i g  be f r ied igend erscheinen, dennoch können v o r l  äuf  i g e  Konsequenzen daraus 

gezogen werden. D i f f e r e n z i e r t e r e  Zusammenhänge wären jedoch nur auf grund 

sehr umfangreichen Datenmaterial s  f e s t s t e l l  bar .  

6.2 Zur Bewährung der Zehner-Skala im Te le fon in te rv iew 

E i n  Großte i l  der  Fragen war m i t  H i l f e  e i n e r  Kategor ia l  skala von 1 b i s  10 zu 

beantworten, d i e  zu Beginn des Interv iews kurz  e r k l ä r t  wurde. Nur d i e  End- 

punkte 1 und 10 waren verbal d e f i n i e r t  a l s  " v ö l l i g  unwicht ig"  bzw. "sehr, 

sehr w ich t ig " ,  wobei m i t  der Vorgabe der Extremkategorien mehrfach noch 

einmal auf  d i e  Abstufungsmögli 'chkeiten durch d i e  Zwischenwerte ( 2  - 9 )  h in -  

gewiesen wurde. Soweit den Verfassern bekannt, werden - aufgrund des Feh- 

l e n ~  opt ischer Darbietungsmögl i c h k e i  ten  - i n  Te1 efonumfragen überwiegend 

schmale Skal en m i t  wenigen, mei s t  verbal i s i  e r ten  Ausprägungen angewendet. 

ANDERS (1982), der s ich  m i t  verschiedensten methodischen Impl i ka t ionen  des 

Verfahrens beschäf t ig te  und s ich  auf  b r e i t e  Erfahrungen im deutschen Fe ld  

s t ü t z t ,  ve rne in t  ausdrück1 i c h  d ie  Anwendungsmögl i c h k e i  t b r e i t e r e r  numeri- 

scher Antwortskalen und empf ieh l t  d i e  Auflösung i n  dichotome Vorfragen m i t  

nachfolgenden d r e i  - v i e r s t u f i g e n  Verbal skal en. MONN b e r i c h t e t  über b isher ige  

Methodenvergleiche, d ie  i n  der Telefonumfrage be i  Skalierungen eine ver-  

mehrte Tendenz zu extremen Antwortkategorien und zu "weiß-nichtM-Angaben 

fanden. I n  e i n e r  K o n t r o l l  untersuchung konnte s i c h  d iese Tendenz n i c h t  be- 

s tä t igen .  
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Die Verwendung dieser Skala, d i e  f ü r  Te1 efoninterv iews a l  s ungünstig oder 

sogar a l s  n i c h t  implementierbar g a l t ,  h a t t e  zwei Gründe: I n  e i n e r  Telefon- 

umfrage nach der Fernsehausstrahlung des Fi lmes "Holocaust" i n  den U.S.A. 

und der Bundesrepubl i k ( v g l  . HORMUTH & STEPHAN, 1981 ) wurde e ine numerische 

Skala m i t  9 Ausprägungen prob1 eml OS implement ier t  und e r z i e l  t e  e ine  gu t  ge- 

s t r e u t e  V e r t e i l  ung der Antwortdaten. Die i n  der Evanston-Studie verwendete 

Zehner-Skala kam methodischen Interessen von ZUMA entgegen, da i n  v i e l e n  

neueren münd1 ichen Umfragen Skalen m i t  10 , Fe1 dern ( b e i  Verbal i sierung der 

Endpunkte) e ingesetzt  werden. Häuf ig gebrauchte Meßinstrumente, wie z. B. 

d i e  Rechts-/Links- und Oben-/Unten-Skal en, a rbe i ten  m i t  diesem Antwortbe- 

r e i c h  (z.  B. ALLBUS 1982). Eine Hypothese war dabei, daß der gewohnte Dezi- 

mal raum l e i c h t e r  vorzus te l l  en und handhabbar sein könnte. Argumente, daß 

ohne opt ische H i l f e  vorwiegend Eckwerte e i n e r  solchen Skala von Befragten 

herangezogen werden, Zwischenstufen aber p r a k t i s c h  kaum, da d i e  k o g n i t i v e  

Komplexi tät  e i n e r  solchen oder ähnl ichen Skala zu groß se i ,  s o l l t e n  i n  der  

Studie ü b e r p r ü f t  werden. 

Um einen Hinweis darauf zu e rha l ten ,  ob d iese Schwier igkei ten i n  den vor-  

l iegenden Untersuchungen i n  den U.S.A. und der Bundesrepublik aufgetaucht  

sind, wurde d i e  Nutzung der Werte über d i e  Zehner-Skala e r faß t .  Dazu wurden 

sämtl i che  Items, d i e  durch d i e  Zehner-Skal a zu beantworten waren ( insgesamt 

33 Items) über a l l e  501 Teilnehmer zusanunengefaßt. Da es auf  diesen Varia- 

b len kaum fehlende Daten gab, ergab s i c h  damit  e i n  Pool von etwa 16 500 Be- 

antwortungen auf der Zehner-Skala. Die Nutzung der Werte v e r t e i l t e  s i c h  

n i c h t  nur auf d i e  Extremwerte, sondern auch a l l e  anderen Werte wurden ge- 

nu tz t ,  i n  Evanston und Mannheim i n  ähnlichem Ausmaß. Die genaue Ver te i lung  

geht aus Abbildung 1 hervor .  

Der am wenigsten genutzte Wert insgesamt war "2" m i t  4.2%, der häuf igstge-  

nu tz te  Wert war zwar e i n  Extremwert, d i e  "10" m i t  23%, doch waren auch 

e i n i g e  Zwischenwerte, d i e  "8", "7" und "5" j e w e i l s  mehr a l s  zu 10% genutzt. 

Der Extremwert "1" wurde zu 7.9% genutzt. Da d i e  Nutzung der Werte mögl i- 

cherweise n i c h t  nur e i n  E f f e k t  der Ex t remi tä t  von "10" se in  mag, sondern, 

wie d i e  al lgemeine Rechtsschiefe der Ver te i lung  andeutet, eher Ergebnis e i -  

nes i n h a l t l i c h e n  Biases der Items se in  mag, kann d i e  Ver te i lung  der Werte 

n i c h t  notwendi gerwei se a l  s Unterstützung des obengenannten k r i t i s c h e n  Argu- 

ments benutzt  werden. 
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Die h i e r  verwendete Skala unterschied s i c h  i n  einem wesentl ichen Punkt von 

anderen mehrstuf igen Skalen, d i e  i n  mündlichen In te rv iews h ä u f i g  Verwendung 

f inden  oder gefunden haben: I n  der vor l iegenden Untersuchung wurden nur d i e  

Extremwerte "1" und "10" verbal d e f i n i e r t  und dadurch verankert ,  d i e  ü b r i -  

gen Werte hingegen n i c h t .  Dennoch wurden d i e  Zwi schenwerte h ä u f i g  benutzt .  

V i e l e  andere mehrstuf ige Skalen bedienen s i c h  o f t  zwar e i n e r  ger ingeren An- 

zahl von Stufen, d i e  dann aber auch a l l e  verbal  d e f i n i e r t  werden, z. B. 

durch " tr i f f t  v ö l l i g  zu", " tr i f f t  etwas zu" usw. Die k o g n i t i v e  Komplexi tät  

w i r d  möglicherweise e r s t  durch d i e  verbale D e f i n i t i o n  mehrerer Stufen ge- 

schaffen, n i c h t  aber durch d i e  e infache Angabe von Endpunkten auf  e i n e r  De- 

z imalskala.  Eine Untersuchung der oben genannten K r i t i k p u n k t e  sche in t  nur 

möglich, wenn d i e  verschiedenen Arten der mehrstuf igen Skalen ge t renn t  un- 

te rsuch t  werden, insbesondere u n t e r  Berücksicht igung der Var iablen " A r t  der 

verbalen Benennung von Zwischenstufen" und "Stufenzahl" .  

Versuch e i n e r  vor1 ä u f i  gen methodischen Beur te i  1 ung des Verfahrens 

A l s  e i n  e rs tes  Ergebnis d ieser  P i l o t s t u d i e  kann fes tgeha l ten  werden, daß 

i h r e  Durchführung keine besonderen Prob1 eme aufwarf  und m i t  wenig Zei t a u f -  

wand und technischen M i t t e l n  zu bewerks te l l i gen  war. Die Erhebung von 250 

In te rv iews durch persönl i che  Befragungen im Z i e l  haushal t h ä t t e  einen un- 

g l e i c h  größeren Organi sationsaufwand e r f o r d e r t .  Die Mögl i c h k e i  t e i n e r  Kom- 

pr imierung der Fe1 dzei t i s t  e iner  der besonderen Vorzüge des Verfahrens. 

Bei z e n t r a l e r  Durchführung kann w e i t e r h i n  d i e  Reduzierung des In te rv iewer -  

stabes und dessen optimal e Steuerung sowie d i e  Mög l i chke i t  e i n e r  s o f o r t i g e n  

Fe1 dkon t ro l  1 e methodi sch von V o r t e i l  se in.  

Unbestre i tbar  s ind  jedoch d i e  Kosten das gewich t igs te  Argument f ü r  d iese 

Erhebungsmethode. Sie ermögl i c h t  es, reg iona le  Stichproben im loka len  Tele- 

fonnetz zu wesentl i c h  n iedr igeren  Preisen p ro  Fa1 1 zu k a l k u l i e r e n .  E i n  In -  

te rv iew dieser iqannheimer Studie kos te te  ( i n c l .  a l l e r  Fehlkontakte)  

DM 11,63 In terv iewhonorar  und DM -,97 Telefongebühren. Se lbs t  wenn man d i e  

Schulungskosten und d i e  i n  d ieser  Studie r e l a t i v  hohen Fahrtspesen (auswär- 

t i g e  In te rv iewer ,  schlechte Wegverhäl t n i s s e )  a n t e i l  i g  hinzurechnet, kommt 

man auf  einen F a l l p r e i s  von nur DM 16,50. 
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Neben Z e i t -  und Kos tenvor te i len  d a r f  e ine  we i te re  methodische Chance der 

te le fon ischen Datenerhebung n i c h t  übersehen werden: Dem Forscher b i e t e t  s i e  

d i e  Mög l i chke i t ,  s i c h  besser i n  das Feldgeschehen zu i n t e g r i e r e n ,  s e i  es i n  

K o n t r o l l  funkt ionen a l  s Supervisor oder durch eigene Interv iewerer fahrungen,  

d i e  i n  persönl ichen In te rv iews nur m i t  r e l a t i v  großem Aufwand wahrgenommen 

werden können. Insbesondere im P r e t e s t f e l d  d ü r f t e  d ieser  l e i c h t e r e  Zugang 

e ine  R o l l e  spie len.  Durch d i e  ~ r a n s ~ a r e n z  des Erhebungsprozesses s i n d  Ein- 

f lußvar iab len ,  d i e  d i e  Datenqua l i tä t  bee in t räch t igen  können, besser zu kon- 

t r o l l  i e r e n  bzw. sogar auszuschal ten. Die Steuerung i n  der  Adressenbearbei- 

tung kann Stichprobenverzerrungen (aufgrund von K l  umpungseffekten) 1 e i c h t e r  

minimieren. Dem Verfahren h a f t e t  a l l  erd ings der  grundsätz l iche Mangel an, 

daß Restgruppen ohne Telefonanschluß n i c h t  e r f a ß t  werden. Für  manche Spe- 

z i a l s t i c h p r o b e n  mag d i e s  kaum zum Tragen kommen (z .  B. Ärzte,  Selbständige 

etc.  ) . K r i t i s c h  dagegen w i r d  e ine  Anwendung von Telefoninterv iews,  wenn d i e  

Vermutung gegeben i s t ,  daß Restgruppen, w ie  z. B. soz ia l  schwächere Bevöl- 

kerungsschichten, d i e  v i e l  1 e i c h t  f ü r  d i e  Erhebungsziel e von besonderer Be- 

deutung s ind,  un te rp ropor t iona l  i n  der  gezogenen St ichprobe v e r t r e t e n  s ind.  

Repräsentat ive überregionale Stichproben s o l l t e n  Restgruppen von vornherein 

m i t  einbeziehen, zumindest a l  s Kontro l  lgruppen. Künf t ige  Untersuchungen 

müßten Probl  eme gemischter Erhebungsmethoden angehen, um exakte Grund1 agen 

f ü r  e ine  Beur te i lung  des Verfahrens der Telefonerhebung zu schaffen. Vor- 

rang ig  s ind  d i e  Restgruppen au f  i h r e  soziodemographische S t r u k t u r  h i n  näher 

zu d e f i n i e r e n  ( e r s t e  s t a t i s t i s c h e  Ergebnisse aus Infratest-Untersuchungen 

f inden  s i c h  b e i  ANDERS, 1982). Aufgrund e i n e r s e i t s  e i n e r  annähernd t o t a l e n  

Telefonversorgung, andererse i ts  e ines höheren A n t e i l s  an "Geheimnummern" i n  

den U .S.A. h a t  dieses Problem i n  amerikani schen Studien e inen anderen S te l -  

lenwert .  Man nimmt überdies an, daß es s i c h  b e i  der Restgruppe um auch b e i  

persönl ichen In te rv iews schwer erre ichbare Bevöl kerungsschichten handel t 

( vgl . h ie rzu  KLECKA & TUCHFARBER, 1978). B r e i t  angelegte, systematische 

Studien feh len  f ü r  den bundesdeutschen Erhebungsraum. Aus diesem Grunde i s t  

d i e  Methode v o r e r s t  wohl nur beschränkt anwendbar. 

Eine Umstel l  ung au f  den Einsatz von Te1 e fon in te rv iews d ü r f t e  e ine  Reihe von 

methodischen Probl  emen aufwerfen, d i e  n i c h t  der  neuen Erhebungstechnik a l  s 

so1 cher anzulasten s ind,  sondern vielmehr aus der  Tatsache r e s u l t i e r e n ,  daß 

das e tab l  i e r t e  persönl i che  I n t e r v i e w  e ine  so ausgeprägte Forschungstradi- 

t i o n  h a t  und verfahrensspezi f i  sche Entwick l  ungen n i c h t  e in fach  übert ragbar 
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s ind  (zum a l l  gemeinen Vergl e i c h  zwischen persönl ichen In te rv iews und Te1 e- 

fon in te rv iews s. GROVES & KAHN, 1979; HERMAM, 1977; JANOFSKY, 1971; JORDAN, 

MARCUS & REEDER, 1980; WILLIAMS, 1977). Dies b e t r i f f t  vo r  a l  lem d i e  I n s t r u -  

mente zur  Datenerhebung, d i e  i n  der Regel s p e z i e l l  auf  persönl iche I n t e r -  

a k t i o n  zugeschnitten sind, so daß s i e  n i c h t  immer ohne M o d i f i k a t i o n  über- 

normen werden können. Eine ins t rumente l le  Angleichung der verschiedenen 

Erhebungstechniken zwecks kombiniertem Einsatz (zur  Vermeidung von Ver- 

zerrungen) i s t  zwar ohne wei teres möglich, aber au f  Kosten mühsam ausge- 

f e i l t e r  Standards des persönl ichen Interv iews.  Daß der Verz ich t  au f  o p t i -  

sche Befragungshi l fen notwendigerweise d i e  Datenqua l i tä t  verändert, w i r d  

von manchen Forschern b e s t r i t t e n  ( v g l  . h ie rzu  ROGERS, 1976). 

Die simple Tatsache, daß m i t  dem Medium Telefon S t i m u l i  eben nur akus t i sch  

übermi t t e l  t werden können, s e t z t  einen veränderten Rahmen f ü r  d i e  Operatio- 

nal i s i e r u n g  von Fragen. Für  das Te1 e fon in te rv iew müssen spez i f i sche  I n s t r u -  

mente un te r  Ausnutzung der vorhandenen Vermi ttl ungsmögl i c h k e i  t e n t w i c k e l t  

werden. Dies bedeutet e ine Schwächung der Monopol s t e l l  ung und des e r re ich-  

ten  technischen Stands der Instrumentenentwickl ung und u n t e r b r i c h t  1 angjäh- 

r i g e  Routinen, vor  a l lem aber werden Repl ikat ionen erschwert. Eine s tä rkere  

E i  nbeziehung te le fon ischer  Befragungen i n  den Forschungsprozeß w i r d  deshal b 

notwendigerweise Probleme der Transformation von Instrumenten bzw. Frage- 

techniken aufwerfen, d i e  e i n e r  methodischen Abklärung bedürfen. 

Wenn systematische Bemühungen zur  methodischen Entwicklung und Evaluierung 

des Verfahrens unternommen werden, kann d i e  Telefonbefragung eine beach- 

tenswerte Al t e r n a t i  ve zur persönl ichen Datenerhebung bieten.  Die v ö l l  i g e  

Subst i tu ierung i s t  wohl weder mögl i c h  noch wünschenswert, da manche For- 

schungsfragen das persönl i che  Gespräch m i t  seinen d i f f e r e n z i e r t e n  Kontakt- 

und Beobachtungsmöglichkeiten (insbesondere b e i  Pre tes t -  und P i l o t s t u d i e n )  

brauchen. 

Die Hinwendung zu e iner  neuen a l t e r n a t i v e n  Erhebungsmethode s o l l t e  n i c h t  

nur  deren pragmatische V o r t e i l e  nutzen (Kostendämpfung, Fe1 dzei  teinsparung, 

Einsatz neuer Technologien) , sondern auch b isher  wenig e r f o r s c h t e  methodi- 

sche Chancen des Mediums (U.  a. zum Be isp ie l  größere Anonymität und Neutra- 

l i t ä t  des Interakt ionsprozesses) bewußt auszuloten versuchen. 
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Die methodische Per fek t ion  des Erhebungsverfahrens i n  technischer H i n s i c h t  

d a r f  n i c h t  vergessen lassen, daß d i e  Diskussion der h i e r  angerissenen Pro- 

bleme vergleichender Methodenforschung auch d o r t ,  wo te le fon ische  Erhebun- 

gen l ä n g s t  se lbs tvers tänd l i ch  und e t a b l i e r t  s ind,  noch im Fluß i s t .  Imple- 

mentierungen im deutschen Fe ld  d ü r f t e n  diese Probleme n i c h t  vernachlässi -  

gen. Ers te  Erfahrungen m i t  der Methode legen nahe, daß te le fon ische  Umfra- 

geverfahren Forschungsansätze i n  d ieser  Richtung e r l e i c h t e r n ,  da s i c h  im 

"fernmündl ichen" Interakt ionsprozeß d i e  E i n f l  ußvar iablen reduzieren, besse- 

r e  K o n t r o l l  bedingungen bestehen und n i c h t  z u l e t z t  höhere Fa1 1 zahlen p ro  In -  

terv iewer i n  kürzerer  Z e i t  r e a l  i s i e r t  werden. 

Der vor1 iegende B e r i c h t  wurde von Er ika  Brückner (ZUMA) , Stefan Hormuth 

(Psychologisches I n s t i t u t  der U n i v e r s i t ä t  Heidel berg)  und Helmuth Sagawe 

(Pädagogische Hochschule Heidel berg ) ver faßt ,  d i e  d i e  Untersuchung gemein- 

Sam durchführten. 
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