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ZUMA 

CATI - DIE UMFRAGE-METHODOLOGIE DER ZUKUNFT? 

Umfragedaten - insbesondere b e i  Untersuchungen i n  der Gesamtbevöl kerung - 
werden zumeist durch persönl i c h e  In te rv iews erhoben. Al s  In te rv iewer  fun- 

g ie ren  i n  der Regel f r e i e  M i t a r b e i t e r  von kommerziel len I n s t i t u t e n ,  d i e  i n  

der Bundesrepubl i k auf der Grund1 age eines Fa1 1 p r e i  ses h o n o r i e r t  werden, 

während i n  den U.S.A. zumindest be i  methodisch anspruchsvolleren Studien 

d i e  Honorierung au f  Stundenbasi s  e r f o l  g t .  

D ie  k lass ische  Methode s i e h t  s i c h  nun i n  zunehmendem Maße Problemen b e i  der 

p rak t i schen Durchführung ausgesetzt. Zum einen s te igen  - und d ies  g i l t  vor  

a l lem f ü r  d i e  U.S.A. - d i e  Kosten an, zum anderen nimmt d i e  F l u k t u a t i o n  i n  

den Interv iewerstäben zu. I n  der Bundesrepublik kann a l s  Faustregel gel ten,  

daß zwischen 30 und 50% des Stabs im Ver laufe e ines Jahres e r s e t z t  werden 

müssen. Der K r e i s  der "bewährten, a l  tgedienten M i t a r b e i t e r "  , deren Sorgfa l  t 

und Kompetenz man b l i n d  ver t rauen kann, i s t  somit  r e l a t i v  k l e i n .  Um so be- 

deutsamer w i r d  damit d i e  K o n t r o l l e  der  A r b e i t  der  In te rv iewer .  Sicher s i n d  

grobe Fälschungen n i c h t  d i e  Regel; auch s i n d  s i e  gewöhnlich l e i c h t  zu iden- 

ti f i  z ieren.  Doch geben aufwendigere methodische K o n t r o l l  en e ine  Reihe von 

Hinweisen, daß d i e  I n s t r u k t i o n e n  der Feldabtei lungen o f t  n i c h t  v o l l  b e f o l g t  

werden. Aus Kostengründen s i n d  solche K o n t r o l l e n  nur s t i chprobenar t ig  und 

i n  k le inerem Umfang mögl i c h .  Auch e r f o r d e ~ t  d i e  Kor rek tu r  entdeckter  Fehler  

oder gar Fäl  schungen einen erheb1 ichen z e i  tl ichen und f i n a n z i e l l  en Aufwand. 

Angesichts d ieser  S i t u a t i o n  e rsche in t  es daher lohnend, A l t e r n a t i v e n  zu prü- 

fen, be i  denen umfassendere und auch kostenmäßig v e r t r e t b a r e  Kontrol lmög- 

1 i c h k e i  ten  bestehen und d i e  - abhängig von na t iona len  Besonderheiten - auch 

insgesamt zu e i n e r  Kostenredukt ion führen, wie etwa das Telefon- Interv iew. 

Das Telefon- Interv iew i s t  nun s i c h e r  ke ine  neue Methode. I h r e  Anfänge gehen 

b i s  i n  d i e  30er Jahre zurück; nur  haben diese Anfänge sehr zu ihrem noch 

innner w e i t  v e r b r e i t e t e n  Image beigetragen, e ine "quick-and-dirtyM-Methode 

zu sein, deren s i c h  anspruchsvoll  e  Sozial forschung besser n i c h t  bedient .  

Von v i e l e n  anderen Problemen einmal abgesehen, g i b t  es f ü r  d iese Methode 

e ine  grundlegende Voraussetzung, ohne d i e  g ü l t i g e  Ergebnisse n i c h t  zu e r -  

warten s ind :  e ine ausreichende Versorgung der Privat-Haushal t e  m i t  Telefon- 

anschlüssen. I n  den U.S.A. i s t  d iese Voraussetzung s e i t  10, 15 Jahren h i n -  

re ichend e r f ü l l t ;  i n  der  Bundesrepublik haben w i r  uns befr iedigenden Werten 
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e r s t  i n  jüngs te r  Z e i t  genähert. Nach Schätzungen der Deutschen Bundespost 

w i r d  im Jahr 1985 der Zustand der "Vol lversorgung" (d. h. Ca. 95% der Haus- 

h a l t e )  e r r e i c h t  sein. Eines der K o o p e r a t i o n s i n s t i t u t e  von ZUMA, I n f r a t e s t  

i n  München, h a t  auf  der Grund1 age von Umfragen d i e  te le fon ische  Erre ichbar-  

k e i t  der Bevölkerung ab 14 Jahren f ü r  das Jahr 1981 m i t  83% b e z i f f e r t  m i t  

e i n e r  Steigerung von 9 Prozentpunkten zwischen 1979 und 1981. Diese Zahlen 

s i n d  ermutigend und legen nahe, nun auch i n  der Bundesrepublik v e r s t ä r k t  

d i e  methodischen Prob1 eme von Te1 efon- Interv iews zu untersuchen. (Über d i e  

Ergebnisse e r s t e r  methodischer Studien, d i e  d i e  ZUMA-Feldabteilung un te r  

Le i tung  von Er ika  Brückner be t r ieben  hat ,  w i r d  an anderer S t e l l e  dieses 

Hef tes b e r i c h t e t . )  W i r  wol len an d ieser  S t e l l e  einen B l i c k  i n  d i e  mögliche 

Zukunf t  werfen, indem w i r  d i e  f o r t g e s c h r i t t e n s t e n  Entwicklungen und d i e  

daraus resu l t ie renden Erfahrungen i n  den U.S.A. betrachten.  

Während Te1 efon- Interv iews herkömml i c h e r  Ar t ,  be i  denen der In te rv iewer  d i e  

Antworten wie im persönl ichen I n t e r v i e w  n o t i e r t  ( "paper-and-penci 1 i n t e r -  

v iew") ,  b e r e i t s  erheb1 i che  V o r t e i l e  f ü r  d i e  Sicherung e i n e r  uneingeschränk- 

ten  Kooperation - oder s c h l i c h t e r :  d i e  K o n t r o l l e  - der In te rv iewer  b ie ten ,  

e r ö f f n e t  der Einsatz moderner Technologie w e i t  darüber hinausgehende Mög- 

1 i chke i ten .  Computer-assist ier te Telefon- Interv iews (CATI) befinden s ich  

jedoch auch i n  den U.S.A. noch i n  e i n e r  Phase der ständigen Weiterentwick- 

lung.  E r s t  wenige I n s t i t u t e  im akademischen Bereich verfügen über entspre- 

chende Einr ichtungen und einschlägiges Know-how. 

Bevor w i r  den a k t u e l l  en Entwick l  ungsstand im e inze l  nen sk izz ie ren ,  s e i  das 

P o t e n t i a l  e iner  CATI-Methodologie i n  e in igen  Stichworten beschrieben. Der 

In te rv iewer  a r b e i t e t  h i e r b e i  an einem Bi1 dschi rm-Terminal i n t e r a k t i  V m i t  

einem Programm, das im Ideal  f a l l  a l l  e  Verwal tungsaufgaben sowie d i e  e igen t -  

1 i che  Interv iewdurchführung s teuer t .  Im ze i  tl ichen Ablauf e r h ä l t  der I n t e r -  

viewer, nachdem e r  s i c h  durch Auf ru f  des Programms zur A r b e i t  b e r e i t  e r -  

k l ä r t  hat ,  d i e  anzuwählende Te1 efonnummer vorgegeben (oder automatisch an- 

gewähl t )  . Das Programm b e r ü c k s i c h t i g t  dabei vorausgegangene Fehl versuche 

sowie zu einem früheren Zei tpunkt  ge t ro f fene  Terminvereinbarungen. Gleich- 

z e i t i g  e rsche in t  e i n  "Kontak tp ro toko l l "  auf  dem Bi1 dschirm. Durch E in t ippen  

entsprechender Codezi f fern w i r d  dann entweder das e i g e n t l i c h e  In te rv iew 

e r ö f f n e t  oder der Ausfa l lgrund bzw. e i n  f ü r  später vere inbar te r  Termin 

festgehal ten. Läßt s i c h  das In te rv iew r e a l  i sieren,  e rsche in t  Frage f ü r  Fra- 
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ge a u f  dem B i ldsch i rm,  w i r d  vom I n t e r v i e w e r  ve r lesen  und durch Eingabe de r  

entsprechenden C o d e z i f f e r  abgearbe i te t .  Fehl angaben (Codes außerhal b  des 

zu1 äss igen Bere ichs oder m i t  f rühe ren  Angaben 1 og isch  i n k o n s i s t e n t e  Anga- 

ben) werden vom Programm s o f o r t  m o n i e r t  und können so u n m i t t e l b a r  k o r r i -  

g i e r t  werden. I s t  d i e  Antwor t  z u l ä s s i g ,  so p r o d u z i e r t  das Programm d i e  

nächste a u f  den Be f rag ten  z u t r e f f e n d e  Frage, so daß s e l b s t  k o m p l i z i e r t e r e  

F i  1  te r füh rungen  mögl i c h  und entsprechende I n t e r v i e w e r f e h l  e r  v ö l l  i g  ausge- 

s c h a l t e t  werden. Auch können e i n z e l n e  Frageformul  ierungen m i t  H i l  f e  e i n e r  

eingangs erhobenen H a u s h a l t s l i s t e  p e r s o n a l i s i e r t  (Benutzung de r  Namen de r  

Haushal t s - M i t g l i e d e r )  oder i n  anderer  Weise a u f  d i e  i n d i v i d u e l l e n  Umstände 

zugeschn i t t en  werden. 

Bei  diesem Ver fahren e r ü b r i g t  s i c h  e ine  gesonderte Datenbere in igung;  d i e  

erhobenen F ä l l e  stehen u n m i t t e l b a r  f ü r  Zwischenauswertungen z u r  Verfügung. 

Se1 b s t v e r s t ä n d l  i c h  i s t  e i n e  Durchs ich t  de r  Gesamtprotokol l e  durch Superv i -  

soren notwendig, um s i c h e r z u s t e l l  en, daß d i e  I n t e r v i e w e r  a u f  d i e  Programm- 

vorgaben r i c h t i g  r e a g i e r t  haben. Diese K o n t r o l l e  kann s t i c h p r o b e n a r t i g  be- 

r e i  t s  während der  In te rv iewdurch füh rung  (über  K o n t r o l  lmoni  t o r e  beim Super- 

v i s o r )  e r f o l g e n  oder i n  Gänze durch Durchs ich t  der  D r u c k p r o t o k o l l e  am 

Abend. Insgesamt e r g i b t  s i c h  e i n e  e r h e b l i c h e  Verkürzung des Datenaufbere i -  

tungsprozesses sowie neben dem Zei tgewinn auch e i n e  Kostenreduzierung . Dar- 

über h inaus werden m i t  d i e s e r  Methodolog ie  s e q u e n t i e l l e  St ichprobenpläne 

f ü r  d i e  Soz ia l fo rschung  denkbar, w ie  s i e  etwa i n  der  Q u a l i t ä t s k o n t r o l l e  

schon e r f o l g r e i c h  angewendet werden. Bei  sequen t ie l  l e n  St ichprobenpl  änen 

1 i e g t  de r  Umfang de r  S t i chp robe  n i c h t  von vo rnhere in  f e s t ,  sondern w i r d  das 

Ende der  Erhebung nach s t a t i s t i s c h e n  K r i t e r i e n  best immt. Dieses Ver fahren 

kommt a l  l e r d i n g s  nu r  f ü r  t hemat i sch  engere S tud ien  m i t  e i n d e u t i g  d e f i n i e r -  

t e r  Z i e l  v a r i a b l e r  (e twa Wahl umfragen) i n  Be t rach t .  

E ine Erhebung von o f fenen  Fragen i s t  n a t ü r l i c h  ebenso mög l i ch ;  b e i  entspre-  

chendem T r a i n i n g  de r  I n t e r v i e w e r  b i e t e n  s i c h  h i e r  sogar bessere Mögl i c h k e i -  

ten,  d i e  Antworten de r  Be f rag ten  wor tge t reu  zu e r fassen .  Durch Kombination 

m i t  entsprechenden Programmen z u r  Tex tve ra rbe i tung  kann auch i n  diesem Fa1 1 

e i n e  rasche Datenauswertung e r fo lgen .  Aber s e l b s t  wenn aus i n h a l  tl i chen  

Gründen e ine  s t ä r k e r  hermeneutisch ausger i ch te te  Auswertung geboten e r -  

sche in t ,  b l e i b e n  große V o r t e i l e  h i n s i c h t l i c h  des Datenmanagements de r  zu 

analys ierenden Texte e r h a l  t en .  



Kurzum, e i n  vol lausgebautes CATI-System b i e t e t  optimale Mögl ichkei ten zur  

Sicherung der Kooperation der In te rv iewer ,  s c h a f f t  erhebl iche Z e i t -  und da- 

m i t  Kostenvorte i  1 e, schal t e t  e ine V ie l  zahl von Fehl erquel 1 en v ö l l  i g aus und 

e r ö f f n e t  durch e ine  umfassende maschinengerechte Aufbereitung a l l e r  Daten - 
auch der Daten über Zustandekommen und Durchführung der In te rv iews - her- 

vorragende Mögl i c h k e i  ten  zur  Kontro l  l e  der methodischen Qual i t ä t .  

Um i n  den Genuß dieser V o r t e i l e  zu kommen, bedarf es n a t ü r l i c h  auch zusätz- 

l i c h e n  Aufwands. So e r f o r d e r t  d i e  Konstrukt ion e ines CATI-Fragebogens höhe- 

ren Arbeitsaufwand. Logische Konsistenzprüfungen, wie s i e  e r s t  i n  der Phase 

der Datenaufberei tung e r f o l  gen, so1 1 ten  b e r e i t s  i n  das Instrument eingebaut 

werden, um d i e  Mögl ichkei ten d ieser  Methodologie v o l l  zu nutzen. Damit f a l -  

l e n  d iese Arbei ten aber n i c h t  weg, sondern werden l e d i g l i c h  i n  e ine f rühere  

Phase des Forschungsprozesses verschoben. I n  d ieser  f rüheren Phase muß aber 

i n  stärkerem Maße hypothet isch gedacht werden: So müssen F ä l l e ,  d i e  empi- 

r i s c h  v i e l l e i c h t  gar n i c h t  au f t re ten ,  m i t  b e r ü c k s i c h t i g t  werden. Dieses 

Vorausdenken bedingt  den höheren Aufwand, n i c h t  d i e  technische Implementa- 

t i o n ,  d i e  insgesamt eher weniger Z e i t  i n  Anspruch nimmt a l s  d i e  graphische 

Gestaltung be i  einem herköml  ichen Fragebogen. Soviel zum P o t e n t i a l  der 

CATI-Methodol ogie. 

Wie s t e h t  es nun m i t  dem prakt ischen Einsatz d ieser  Erhebungstechnik, m i t  

der Verfügbarkei t entsprechender CATI-Systeme und i h r e r  gerätemäßigen Vor- 

aussetzungen? 

Gegenwärtig s ind  es im akademischen Bereich der  U.S.A. vor  a l lem d r e i  In -  

s t i  tu t ionen,  denen eine führende Ro l l  e be i  Entwicklung und Anwendung der 

CATI-Methodologie zukommt: dem I n s t i t u t e  f o r  Socia l  Research (ISR) i n  Mi- 

chigan, dem Survey Research Center an der U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  i n  Ber- 

ke ley  und dem I n s t i t u t e  f o r  Socia l  Science Research (ISSR) an der Un ivers i -  

t y  o f  C a l i f o r n i a  i n  Los Arigeles. Hinzu kommen das S t a t i s t i s c h e  Bundesamt 

(Bureau o f  the  Census) sowie das Wisconsin Survey Research Laboratory, an 

dem e i n  einfacheres, aber auch ger ingere I n v e s t i t i o n e n  ver1 angendes CATI - 
System entwickel t worden i s t .  Für deutsche Verhäl t n i  sse bemerkenswert i s t  

d i e  enge Zusamnenarbeit zwischen dem Zensusbüro und den genannten u n i v e r s i -  

tä ren  Einrichtungen, d i e  s i c h  i n  zwei gemeinsamen Konferenzen i n  den Jahren 

1978 und 1980 wie auch i n  personalem Austausch dokumentiert.  
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Während das CATI-System der UCLA e ine  P i o n i e r f u n k t i o n  e r f ü l l t  h a t  und das 

d o r t i g e  ISSR m i t  der  " C a l i f o r n i a  D i s a b i l i t y  Study", be i  der  i n  Kooperation 

m i t  der Berkel ey-Gruppe 30 000 In te rv iews durchgeführt  worden sind, d i e  

P r a k t i k a b i l i t ä t  der CATI-Methodologie f ü r  genuin soz ia lw issenschaf t l i che  

Untersuchungen b e l e g t  hat, w i r d  d i e  heut ige Entwicklung hauptsächl ich vom 

ISR i n  Michigan (Robert K. Groves) und der Gruppe um M e r r i l l  Shanks i n  Ber- 

k e l  ey bestimmt. 

I n  Michigan w i r d  d e r z e i t  schon das d r i t t e  CATI-System e ingese tz t ,  nachdem 

d i e  beiden e rs ten  den Ansprüchen n i c h t  v o l l  genügen konnten. Da M i t t e l  f ü r  

e ine  eigene Weiterentwicklung n i c h t  zur  Verfügung stehen, w i r d  im ISR e i n  

CATI-System der Firma Amrigon e ingese tz t ,  einem p r i v a t w i r t s c h a f t l  ichen For- 

schungs- und Beratungsbüro, das i n  D e t r o i t  ansässig i s t .  Die methodischen 

Anstrengungen des ISR s ind  jedoch eher auf  d i e  v i e l f ä l t i g e n  Probleme des 

p rak t i schen Einsatzes eines CATI-Systems g e r i c h t e t  a l  s au f  d i e  technol og i -  

sche Verbesserung von CATI-Systemen. So i s t  nach der schon vorl iegenden 

Buchverö f fen t l  ichung (GROVES/KAHN, 1979) nun e i n  "How t o  do i t"-Manual i n  

A r b e i t ,  das p rak t i sche  H i l  feste1 1 ung beim Aufbau e i n e r  I n f r a s t r u k t u r  f ü r  

Te1 efon- Interv iews geben so1 1 . 

Das Schwergewicht der A r b e i t  der Berkel ey-Gruppe, d i e  s e i t  neuestem a l  s 

"Research and Development Program i n  Computer-Assisted Survey Methods 

(CSM) " f i r m i e r t ,  1 i e g t  hingegen auf  der technischen Weiterentwicklung i h r e s  

CATI-Systems. Die b e i  der Durchführung konkreter  Studien gewonnenen Erfah- 

rungen bestimmen dabei d i e  Richtung der Verbesserungen. S e i t  Anfang dieses 

Jahres i s t  das Berkeley-System anderen I n s t i t u t i o n e n  durch den Abschl uß e i -  

nes Kooperat ionsvert rags zugänglich. Dabei l e i s t e n  i n t e r e s s i e r t e  Fremd- 

i n s t i  t u t e  einen f i n a n z i e l l e n  Bei t r a g  zur  k o n t i n u i e r l i c h e n  Weiterentwicklung 

des CATI -Systems ( g e s t a f f e l  t nach vorauss ich t l  i c h e r  I n t e n s i t ä t  der  Nutzung 

zwischen $ 2,500 und $ 15,000 p r o  Jahr )  und e rha l ten  d i e  j e w e i l s  neueste 

Fassung des Systerns i m  Gegenzug zur  Nutzung f ü r  b e l i e b i g e  Studien. Das Ber- 

k e l  ey-CATI-System b a s i e r t  auf  dem von Bel 1 Lab, Inc .  entwickel  ten  UNIX-Be- 

t r iebssystem und e r f o r d e r t  einen entsprechenden Min i -  oder Mikrocomputer. 

Für  größere Studien, d i e  e ine Reihe von p a r a l l e l  zu benutzenden Terminal- 

a rbe i  t s p l  ätzen e r fo rdern ,  kommt gerätemäßig etwa e ine  PDP 11 der Firma DEC 

i n  Betracht ,  wie s i e  auch i n  Berkeley benutz t  wird.  
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Telefon- Interv iews generel l  und CATI im besonderen stoßen auch i n  den 

U.S.A. v i e l f a c h  noch auf  Skepsis und Vors ich t ,  wenn es um sozialwissen- 

s c h a f t l i c h e  Befragungen m i t  längerer  Interv iewdauer geht  und n i c h t  um Kurz- 

befragungen i n  der Markt- oder Meinungsforschung. Eine empirische Klärung 

d ieser  Vorbehalte kann nur durch großzügig angelegte Vergle ichsstudien e r -  

fo lgen,  i n  denen p a r a l l  e l  m i t  persönl ichen und m i t  CATI-Interviews gearbei- 

t e t  w i rd .  

Eine solche methodologisch außerorden t l i ch  bedeutsame Studie w i r d  i n  diesem 

Herbst im Rahmen der 82er E l e c t i o n  Study des "Center f o r  P o l i t i c a l  Studies 

(CPS) " des ISR durchgeführt .  Neben 1500 persönl ichen In te rv iews werden 1000 

CATI-Interviews r e a l i s i e r t ,  j e  zur  H ä l f t e  vom ISR und der CSM-Gruppe i n  

Berkeley. Durch Randomisierung der zu bearbeitenden Telefonnummern können 

dabei E f f e k t e  der loka len  I n f r a s t r u k t u r  und Organisat ion i n  der CATI-Admi- 

n i s t r a t i o n  ebenfa l l s  un te rsuch t  werden. Besteht  d i e  CATI-Methodologie auch 

diesen P r a x i s t e s t ,  dann e rö f fnen  s i c h  zumindest i n  bezug auf  d i e  " E l e c t i o n  

Studies"  neue und kostenmäßig v e r t r e t b a r e  Perspektiven f ü r  e ine k o n t i n u i e r -  

l i c h e  Pol i t ikbeobachtung und -ber ich te rs ta t tung .  

ZUMA w i r d  d i e  Entwicklung der CATI-Methodol og ie  w e i t e r  aufmerksam v e r f o l -  

gen. Bevor jedoch eine konkrete Implementation i n s  Auge gefaßt  w i rd ,  i s t  

schon wegen der r e l a t i v  hohen I n v e s t i  t ionskosten (Geräte, Schul ung der M i t -  

a rbe i  t e r  etc.  ) eine Reihe grundsätzl i c h e r  Fragen der P r a k t i  k a b i l  i t ä t  von 

Te1 efon- Interv iews im bundesdeutschen Kontext  zu prüfen.  Diese Prüfungen 

können auch m i t  H i l  f e  der "paper-and-pencil "-Methode e r fo lgen .  CATI i s t  f ü r  

das e r s t e  noch Zukunftsmusik, aber d i e  Zukunf t  h a t  v i e l l e i c h t  schon begon- 

nen. 

Dieser B e r i c h t  wurde v e r f a ß t  von Manfred Küchler  auf der Grundlage se iner  

Kontaktgespräche i n  den U.S.A. und der Konsul tat ionen m i t  Howard E. Freeman 
-- 

(UCLA), der im J u l i  1982 a l  s  Gast be i  ZUMA war. 




