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Ein konzeptuelles Schema für Familiendaten 

Karl Pierau* 

Abst rac t : Large-scale da ta mode l l ing is a very i m p o r t a n t 
and the actually creat ive step on the way to a data base . 
A c o m m o n t echn ique of data mode l l ing is the ent i ty-
re l a t ionsh ipmode l . This t echn ique yields, keep ing to 
some formal rules , da ta s t ruc tures which can directly be 
t r ans fo rmed in to a logical da ta scheme of a ne twork or 
a re la t ional k ind . In such a way the data base m i r r o r s 
re la t ionships close to reali ty and the da ta can be very 
compac t ly stored as well . T h e paper is d e m o n s t r a t i n g 
th is t echn ique us ing data from par ish registers for fa
mily recons t ruc t ion . 

D e r Aufbau von D a t e n b a n k e n wird gelegentl ich, u n d n ich t n u r in den 
Sozialwissenschaften, mi t e iner gewissen Nachläss igkei t be t r i eben . Berei ts 
vor zwanz ig Jahren wurden von E.F. Codd N o r m a l f o r m e n entwickel t , d ie 
als I n s t r u m e n t zur B e g r ü n d u n g geeigneter D a t e n s t r u k t u r e n z u m E i n m a l 
e ins e ines j e d e n D a t e n b a n k e n t w i c k l e r s gehören soll ten. Die N o r m a l f o r m 
theor ie geht von gegebenen Re la t ionen aus u n d liefert ggf. ve rände r t e R e 
la t ionen , die für die A n w e n d u n g in e inem D a t e n b a n k m a n a g e m e n t s y s t e m 
günst ige Eigenschaf ten besi tzen. Ob diese normal i s i e r t en Re la t ionen tat
sächlich ein geeignetes Abbi ld der zu u n t e r s u c h e n d e n rea len Welt dars te l 
len , häng t weniger vom Vorgang des Normal i s i e rens , sondern in erster 
L in ie von den Ausgangsre la t ionen ab . Wird in diesen der U n t e r s u c h u n g s 
gegens tand verzerr t dargestel l t , z.B. k ö n n t e n sie aus der S t ruk tu r des Qel -
l enmate r i a l s abgeleitet sein, so ist auch von den normal i s i e r t en Re la t ionen 
ke ine adäqua te Dars t e l lung zu e rwar t en . Widerspiegelt die Dars t e l lung im 
C o m p u t e r aber n u r ungenügend das Or ig ina l , so wird m a n sich selbst 
zusä tz l iche M ü h e n bei der A u s w e r t u n g bere i ten . D a s P rob lem bes teht also 
da r in , durch geeignete E n t w u r f s m e t h o d i k e n , ausgehend von dem zu u n 
t e r suchenden Ausschni t t der rea len Welt, zu e inem Abbi ld desselben zu 
k o m m e n , das die wesent l ichsten für die Aufgabens te l lung re levan ten Sei
ten wiedergibt . Dieses Abbi ld oder Model l soll sich mögl ichst e infach in 
D a t e n s t r u k t u r e n , die ggf. normal i s ie r t werden k ö n n e n , übe r füh ren lassen. 

* Address all c o m m u n i c a t i o n s to: Ka r l P ie rau , Borner St raße 11, O - 1 0 9 3 
Ber l in . 
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Ein dem P h a s e n k o n z e p t der Sof twareher Stellung ana loges H e r a n g e h e n 
w u r d e für den E n t w u r f u n d Aufbau von D a t e n b a n k e n en twicke l t . In e ine r 
ers ten Phase werden die a l lgemeins ten Aufgaben fo rmul ie r t , die Bedürf
nisse u n d Sicht weisen der ve r sch iedenen N u t z e r e rmi t t e l t , Q u e l l e n er
schlossen. Inha l t l i ch k ö n n t e m a n diesen Abschn i t t als 'abs tecken e ines 
Ausschn i t t s der rea len W e l t ' c h a r a k t e r i s i e r e n . Im zwei ten Schr i t t m u ß d ie
ser Ausschn i t t du rch geeignete Mi t te l formal is ier t be sch r i eben w e r d e n . 
Diese Besch re ibung wird als kozep tue l l es Mode l l oder konzep tue l l e s Sche
ma beze ichne t . Es w u r d e e ine Vielzahl von Besch re ibungsmi t t e ln e n t w i c 
kel t . Ein sehr verbre i te tes ist das En t i ty -Re la t ionsh ip -Mode l ( E R M ) , auch 
'Gegens tands -Bez iehungs -Mode l l ' g e n a n n t , wobei die Ü b e r s e t z u n g von 
E n t i t y ' in ' G e g e n s t a n d ' n i ch t sehr glückl ich getroffen schein t . Da die , z.B. 
bei Z e h n d e r (1) , gewähl te B e z e i c h n u n g E n t i t ä t ' für den mi t der M a t e r i e 
weniger ve r t r au t en Leser n o c h unve r s t änd l i che r ist, wird im fo lgenden 
' G e g e n s t a n d ' g e n u t z t , woh l wissend, daß die so lcherar t klassif iz ier ten O b 
j e k t e n ich t n o t w e n d i g e twas G e g e n s t ä n d l i c h e s dars te l len . G e g e n s t ä n d e im 
S inne dieses Mode l l s sind O b j e k t e der rea len Welt oder auch u n s e r e r A n 
s chauung . Die M e n g e aller in e inem gewissen S inne gle ichar t igen G e g e n 
s tände b i lden e inen G e g e n Standstyp. D a s Mode l l ha t seine G r u n d i d e e dem 
Systembegriff der K y b e r n e t i k en t l ehn t . K u r z gesagt, vers teh t m a n dor t 
u n t e r e i n e m System e ine M e n g e von E l e m e n t e n , die in b e s t i m m t e n Bezie
h u n g e n z u e i n a n d e r s tehen . D a v o n ausgehend w u r d e n von ve r sch iedenen 
A u t o r e n spezielle M e t h o d e n en twicke l t . An dieser Stelle wird das M o d e l l 
von Wong u n d Ka tz , angewende t auf h i s to r i sche F a m i l i e n , d ie u n t e r de
m o g r a p h i s c h e m u n d sozia lh is tor i schem G e s i c h t s p u n k t u n t e r s u c h t werden 
sol len, vorgestel l t . Es ha t den Vorteil, d aß das konzep tue l l e S c h e m a u n t e r 
B e a c h t u n g weniger fo rmale r Regeln d i rekt in no rma l i s i e r t e R e l a t i o n e n 
ü b e r f ü h r b a r ist. 

D ie Da ten w u r d e n durch F a m i l i e n r e k o n s t i t u t i o n aus K i r c h e n b ü c h e r n 
gewonnen u n d liegen als S tammfo lgen vor . E r g ä n z e n d e s M a t e r i a l s ind 
Fes tschr i f ten , Steuerl is ten u n d Schul l i s ten . A b b i l d u n g 1 zeigt e in F a m i 
l ienbla t t aus den S tammfo lgen . 

Gegenstände und Beziehungen 

B e s t i m m e n d für die M o d e l l i e r u n g ist die Aufgabens te l lung , im vor l iegen
den Fal l m ik roana ly t i s che U n t e r s u c h u n g e n zu d e m o g r a p h i s c h e n u n d so
z ia lh is tor i schen P r o b l e m e n . Welches s ind in d iesem S inne d ie g rund l egen 
den E l e m e n t e oder G e g e n s t ä n d e ? M ä n n e r u n d F r a u e n gehen P a r t n e r 
schaften e in , von den F r a u e n werden K i n d e r geboren , d ie h e r a n w a c h s e n 
u n d in ana loger Weise Fami l i en g r ü n d e n . Pe r sonen t re ten als K i n d , M a n n 
oder F r a u auf. Da , übe r den ganzen Z e i t r a u m gesehen , e ine Pe r son sowohl 
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Abb. 1 Familienblatt der Familie Allner 

aus 'Stammfolgen in Nowawes-Neuendorf 1752-1874', 

von B. Schwarz, Nowawes, 1937, Band 1 

Kind als auch M a n n oder F rau sein k a n n , ist es s innvol l zu genera l is ieren , 
' P e r s o n e n ' als G e g e n s t ä n d e zu be t r ach ten . In der L i te ra tu r wird in diesem 
Z u s a m m e n h a n g der Begriff 'Rol le ' gebrauch t . Ein O b j e k t aus der h o m o 
genen M e n g e Pe r sonen trit t i n der Rol le ' K i n d ' , ' M a n n ' oder ' F r a u ' auf. 
F o r m a l gesehen k a n n ihr aus der M e n g e - 'männl ich ' , 'weiblich' , ' unbe
k a n n t ' - ein E l e m e n t zugeordne t werden . Das Gesch lech t e iner Person 
k a n n als die Bez iehung zwischen dem G e g e n s t a n d Person u n d dieser M e n 
ge dargestell t we rden . 

Welche ande ren M e n g e n sind im Z u s a m m e n h a n g mi t P e r s o n e n ' von 
Bedeu tung? Die auf der Que l l enbas i s nachvo l l z i ehba ren Ereignisse t ra ten 
zu be s t immten Ze i t punk ten u n d an be s t immten Or ten auf. D.h . d ie M e n g e 
der Pe rsonen steht mit e iner gewissen M e n g e von Or t en u n d e iner M e n g e 
von Ze i tpunk ten (von Typ D a t u m ) in Bez iehung . E ine Person steht du rch 
ih ren G e b u r t s t a g u n d Sterbetag j ewe i l s mi t e inem D a t u m in Bez iehung . 
A n a l o g dazu e r k e n n t m a n durch G e b u r t u n d Tod e ine Verb indung zwi
schen Pe r sonen u n d O r t e n . Pe r sonen sind durch ih re Berufstät igkei t zu 
e inem b e s t i m m t e n Ze i tpunk t mi t e inem Or t , in dem sie ih ren Beruf aus
üb t en , v e r b u n d e n . Eigent l ich m ü ß t e n wir h ier Ze i tper ioden be t r ach ten . 
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Da m a n aber n u r zu b e s t i m m t e n Z e i t p u n k t e n , zu den in den K i r c h e n b ü 
c h e r n regis t r ie r ten Ere ignissen G e b u r t , He i ra t u n d Sterbefal l , I n f o r m a t i o 
n e n übe r Berufstät igkei t besi tzt , m u ß m a n ersa tzweise e ine Folge von Be
z i e h u n g e n zwischen Pe r sonen u n d Z e i t p u n k t e n , O r t e n u n d Berufen be 
t r ach t en . Es werden in diesem Fal l vier M e n g e n m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n : 
e inerse i t s Pe r sonen u n d andere r se i t s Beruf, D a t u m u n d Or t . G e n a u s o hä t 
t e m a n die G e b u r t als e ine Bez i ehung zwischen den dre i M e n g e n Perso
n e n , O r t e u n d D a t u m sehen k ö n n e n ( u n d n ich t G e b u r t s t a g u n d G e 
bur t so r t als zwei ge t r enn te Bez iehungen) . Diese Sicht ist zwar mög l i ch , 
aber n i ch t güns t ig im S inne unse re r Aufgabens te l lung . Es m u ß beispiels
weise für d e m o g r a p h i s c h e Analysen das Al te r e rmi t t e l t oder im Z u s a m 
m e n h a n g mi t M i g r a t i o n s u n t e r s u c h u n g e n der G e b u r t s - u n d Sterbeor t mi t 
e i n a n d e r verg l ichen werden . D.h . die be iden Ze i t angaben sind ebenso wie 
die be iden O r t s a n g a b e n bei G e b u r t u n d Tod im S inne der Aufgabens te l 
l u n g viel enger m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n als G e b u r t s d a t u m mi t G e b u r t s o r t 
bzw. S t e rbeda tum mit Sterbeor t . D a h e r ist d ie vorgesch lagenen Mode l l i e 
r u n g d u r c h a u s nahe l i egend . 

N i c h t dargestel l t w u r d e n b isher ve rwandtschaf t l i che B e z i e h u n g e n , also 
solche zwischen P e r s o n e n . D a b e i k a n n es n i ch t d a r u m gehen , al le mögl i 
chen verwandtschaf t l i chen Bez iehungen explizi t da rzus te l l en , sonde rn n u r 
solche, d ie für die Aufgabens te l lung wesent l ich sind u n d die es ges ta t ten , 
a n d e r e d u r c h Verknüpfung he rzu l e i t en . Besonders wicht ig e r s che inen 
par tne rschaf t l i che Bez iehungen zwischen M a n n u n d F r a u . Ausd rück l i ch 
werden h ie r n ich t n u r E h e n be t rach te t , sonde rn auch a u ß e r e h e l i c h e Be
z i e h u n g e n , die impl iz i t in e i n e m der Ki rchenreg i s t e r bzw. in den S t a m m 
folgen E r w ä h n u n g fanden . Mi t Pa r tne r schaf t en sind n e b e n zwei Vertre
te rn des Typs Pe r son - d e m M a n n u n d der F r a u - noch dre i wei tere G e 
gens t ände v e r b u n d e n : O r t e als He i ra t so r t , D a t u m als H e i r a t s d a t u m (be i 
u n e h e l i c h e n Or t bzw. Z e i t p u n k t der E r w ä h n u n g der B e z i e h u n g in der 
Quel le) u n d ggf. als T r e n n u n g s d a t u m sowie ein G e g e n s t a n d 'Status der 
E h e ' mi t den mögl i chen Wer t ausp rägungen 'ehel ich ' , ' u n e h e l i c h ' u n d 'un
b e k a n n t ' . 

D ie a n d e r e wicht ige ve rwand t schaf t l i che B e z i e h u n g ist das E l t e rn -
Kind-Verhä l tn i s als B e z i e h u n g zwischen zwei P e r s o n e n , oder auch e ine r 
Pa r tne r schaf t u n d e iner d r i t t en Pe r son . Wie später gezeigt wi rd , lassen sich 
a u s diesen be iden verwandtschaf t l i chen Verhäl tn issen al le a n d e r e n wie 
Geschwis t e r , G r o ß e l t e r n , O n k e l u n d Tan ten , Neffen u n d N i c h t e n ab le i t en . 
A b b i l d u n g 2 zeigt die Bez iehungen zwischen den G e g e n s t ä n d e n g raph i sch . 
Die Käs t chen r ep räsen t i e ren M e n g e n , also die M e n g e der P e r s o n e n , Be
rufe , O r t e , Z e i t p u n k t e u n d die M e n g e 'Typ der Par tne rschaf t ' . D ie Bezie
h u n g e n werden du rch R a u t e n dargestel l t , wobei die ges t r ichel ten L in ien 
d ie dazugehör igen M e n g e n ve rb inde t . D ie E l t e rn -Kind -Bez i ehung als Ver
b i n d u n g zwischen e iner Par tnerschaf t u n d e ine r Pe r son w u r d e als g e p u n k 
tete L in ie e inge t ragen . 
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Abb. 2 Darstellung der Beziehungen zwischen den Mengen 

Das ERM von Wong und Katz 

Wong u n d Ka tz schlagen vor, G e g e n s t ä n d e nach solchen zu di f ferenzieren, 
die e ine e igenständige Bedeu tung im S inne der Aufgabens te l lung h a b e n 
( s t rong ent i ty) , u n d solchen, die n u r im Z u s a m m e n h a n g mi t an d e ren G e 
gens tänden von Bedeu tung sind (weak ent i ty) . Die Di f fe renz ie rung der 
G e g e n s t ä n d e legt auch e ine Di f fe renz ie rung der Bez iehungen n a h e . As
sozia t ionen n e n n t m a n Beziehungen zwischen s tarken G e g e n s t ä n d e n . Die 
zwischen s tarken u n d schwachen G e g e n s t ä n d e n werden At t r ibu te ge
n a n n t . Als wesent l ich u n d e igens tändig k a n n m a n Personen sehen. Sie 
sind s tarke Gegens t ände . O r t e als G e b u r t s - u n d Sterbeor te sind an Perso
n e n gebunden , h a b e n n u r im Z u s a m m e n h a n g mit diesen e ine Bedeu tung . 
Ebenso Ze i tpunk te als G e b u r t s - u n d S te rbeda tum. Schwache G e g e n s t ä n d e 
werden auch , da sie im a l lgemeinen du rch die Angabe e ines Wertes dar 
gestellt werden , z.B. Or t e du rch Angabe e ines O r t s n a m e n , Ze i t punk te 
du rch ein D a t u m , ' W e r t e ' g e n a n n t . S tarke G e g e n s t ä n d e n e n n t m a n d a n n 
k u r z n u r 'Gegens tände ' . 
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Abb. 3 Bindungen 

A u s e iner a n d e r e n Sicht k ö n n e n Assoz ia t ionen d u r c h a u s e ine gewisse 
E igens tänd igke i t bes i tzen , z.B. Pa r tne r scha f t en h a b e diese in unse re r U n 
t e r s u c h u n g . M a n billigt Assoz ia t ionen d a h e r A t t r i bu t i e rba rke i t zu , d.h. d ie 
a t t r ibu t ive Verb indung zu e inem Wert. Im be t r ach te t en Fa l le bedeu te t das , 
Pa r tne r scha f t en werden übe r die A t t r i bu t e He i ra t so r t , H e i r a t s d a t u m u n d 
Sta tus j e w e i l s Or t e , D a t u m s a n g a b e n u n d ein Wert der übe r die A r t der 
Par tnerschaf t Auskunf t gibt ( ' ehel ich ' , ' unehel ich ' , ' u n b e k a n n t ' ) , zugeord 
ne t . Berufstät igkei t k a n n m a n an Pe r sonen g e b u n d e n sehen , o h n e ihr e ine 
e igens tändige Rol le z u z u o r d n e n . M a n k a n n sie aber auch als wesent l ich 
h e r v o r h e b e n , als e igens tänd ig sehen auf G r u n d ih re r B e d e u t u n g als I n d i 
ka to r für d ie soziale E i n o r d n u n g der ganzen Fami l i e . Es ist e ine sub jek t ive 
E n t s c h e i d u n g des Mode l l i e re r s , wie e r i h r e B e d e u t u n g sieht , we lche Rol le 
e r ihr zubil l igt . Um das konzep tue l l e S c h e m a d u r c h fo rma le Rege ln in 
e ine D a t e n b a n k s t r u k t u r ü b e r f ü h r e n zu k ö n n e n , m u ß an dieser Stelle e ine 
E i n s c h r ä n k u n g gemach t we rden . Jedem G e g e n s t a n d oder j e d e r Assozia
t ion dar f du rch ein At t r ibu t n u r genau ein Wert zugeordne t w e r d e n . Da es 
m e h r e r e Berufsangaben zu e iner Person geben k a n n , m u ß die Berufstät ig
kei t in d iesem Mode l l als s ta rker G e g e n s t a n d be t r ach te t w e r d e n . D i e Be
rufe , Berufsor te u n d die Z e i t p u n k t e (der E r w ä h n u n g ) der B e r u f s a u s ü b u n g 
sind mi t i hm als schwache G e g e n s t ä n d e v e r b u n d e n . Assoz ia t ionen , also 
Bez iehungen zwischen s ta rken G e g e n s t ä n d e n , be i d e n e n j e d e m E l e m e n t 
der e inen M e n g e genau ein E l e m e n t aus e iner a n d e r e n M e n g e z u g e o r d n e t 
ist, werden in diesem Mode l l 'B indung ' g e n a n n t . Z.B. ha t j e d e s K i n d genau 
ein E l t e r n p a a r (das u . U . n ich t im D a t e n bes tand en tha l t en ist). E i n e wei te re 
B i n d u n g bes teh t zwischen Pe r sonen u n d Berufs tä t igkei t . Jede in e i n e m der 
K i r c h e n b ü c h e r regis t r ier te Berufs tä t igkei t ist genau mi t e ine r Person ver
b u n d e n . Aber e ine Person k a n n na tü r l i ch m e h r f a c h A n g a b e n zu ih re r 
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Berufstät igkeit h a b e n . Graph i sch k ö n n e n die B indungen wie in A b b i l d u n g 
3 dargestell t werden . 

Die G e g e n s t ä n d e auf der rech ten Seite n e n n t m a n die g e b u n d e n e n G e 
gens tände . In Tabelle 1 sind alle Gegens t ände , Werte , Assozia t ionen u n d 
At t r ibu te aufgelistet. 

Tabelle 1 

Tabelle 2 

Herleitung von Relationen 

Das konzep tue l l e Schema k a n n u n a b h ä n g i g vom beabsicht ig ten Einsa tz 
e ines C o m p u t e r s benu tz t werden , um Einbl icke in die S t ruk tu r des U n 
te r suchungsob jek tes zu gewinnen . Soll j e d o c h e ine compute rges tü tz te 
Analyse durchgeführ t werden , m u ß das noch von D a t e n v e r a r b e i t u n g u n 
abhäng ige Schema in e ine k o n k r e t e Da t ens t ruk tu r auf e inem k o n k r e t e n 
Compute r sys t em über führ t werden . Es ist e ine der Aufgabens te l lung en t 
sp rechende Soft- u n d H a r d w a r e zu wäh len . D a t e n b a n k a u f g a b e n löst m a n 
zweckmäß ige r Weise mi t e inem Da tenbanksys t em (DBS) . Die h e u t e vor
zugsweise benu tz t en DBS basieren auf zwei logischen G r u n d m o d e l l e n . 
D a s sind zum e inen die ne tzwerkor i en t i e r t en Da t enbanksys t eme , die die 
h ie ra rch i schen umfassen , und zum ande ren die re la t ionalen Systeme. 
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G egen s tand/ Assoziat ion At t r ibu t Wert 
Person G e b u r t s d a t u m D a t u m 

Ste rbeda tum D a t u m 
Gebur t so r t O r t s b e z e i c h n u n g 
Sterbeort O r t s b e z e i c h n u n g 
Gesch lech t Ze ichenke t t e 

Berufstät igkeit Beruf Berufsbeze ichnung 
Berufsort O r t s b e z e i c h n u n g 
Berufsze i tpunkt D a t u m 

Par tnerschaf t Hei ra t sor t O r t s b e z e i c h n u n g 
He i r a t sda tum D a t u m 
Status Ze ichenke t t e 

Assozia t ion/ B i n d u n g G e g e n s t ä n d e 
Par tnerschaf t Person 

Person 
E l t e rn -Kind-Bez iehung Person 

Par tnerschaf t 
Be ru f sausübung Person 

Berufstät igkeit 
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D u r c h die Ü b e r t r a g u n g des konzep tue l l en Schemas auf e ins der be iden 
logischen D a t e n m o d e l l e ( r e la t iona l oder ne tzwerkor i en t i e r t ) e rhä l t m a n 
das log i sche Schema ' . Hier soll das re la t iona le D a t e n m o d e l l b e n u t z t wer
den , weil 

- es e infacher h a n d h a b b a r ist, 
- der U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d o h n e wesent l iche Verzer rungen da rau f 

abb i ldbar ist, u n d weil 
- e in ige re la t iona le DBS vor l iegen , die in Verb indung mi t e n t s p r e c h e n 

der H a r d w a r e e ine kos tengüns t ige Lösung der Aufgabe gesta t ten. 

De r Begriff der ' R e l a t i o n ' w u r d e aus der Algebra ü b e r n o m m e n . De r u n 
bedarf te Leser möge sich d a r u n t e r zur Veranschau l i chung e ine Tabelle vor
stel len. Jede Zei le en t spr ich t e i nem E l e m e n t der Re la t ion . In e ine Spal te 
dar f i m m e r n u r ein Wert aus dem vorhe r für diese Spalte def in ie r ten Wert
ebere ich e inge t ragen werden . Z.B. k ö n n t e n die M e n g e al ler D e z i m a l z a h 
len k le iner 50000 mit zwei N a c h k o m m a s t e l l e n ( m o n a t l i c h e s G e h a l t ) , oder 
die M e n g e aller Ze ichenfo lgen , d ie mi t e i n e m G r o ß b u c h s t a b e n b e g i n n e n , 
dem e ine end l i che M e n g e von K l e i n b u c h s t a b e n folgt ( N a c h n a m e n der 
G e h a l t s e m p f ä n g e r ) , Wer tebere iche sein. 

Wenn bei der H e r l e i t u n g des konzep tue l l en S c h e m a s gewisse von W o n g 
u n d K a t z geforder ten E i n s c h r ä n k u n g e n beach te t w e r d e n , k a n n m a n e s 
u n t e r Z u g r u n d e l e g u n g fo rmale r Regeln in ein logisches S c h e m a ü b e r f ü h 
r e n . Im folgenden werden die in Tabelle 1 u n d 2 dargeste l l ten G e g e n s t ä n 
de , Werte , Assoz ia t ionen , B indungen u n d At t r i bu t e u n t e r A n w e n d u n g von 
dre i Regeln in Re la t ionen übe r t r agen , die d a n n ihrerse i t s sehr e infach in 
k o n k r e t e D a t e n b a n k s t r u k t u r e n (phys isches Schema) ü b e r t r a g b a r s ind. 

Regel 1 : Jeder G e g e n Standstyp wird mi t se inen At t r i bu t en u n d B i n d u n g e n 
zu e iner Rela t ion z u s a m m e n g e f a ß t . 

Regel 2 : Jeder Gegens t ands typ wird mi t e i n e m Iden t i f ika t ionsa t t r ibu t ver
sehen , falls ein solches n ich t schon v o r h a n d e n ist. 

Regel 3: Jede Assoziat ion wird j ewe i l s auf e ine Re la t ion abgebi lde t mi t 
den Iden t i t ä t sa t t r ibu ten der an ihr bete i l ig ten G e g e n s t ä n d e n u n d 
al len ihr zugeo rdne t en A t t r i b u t e n . 

F ü r den G e g e n Standstyp Person wird e ine Re la t ion Person gebi ldet , d ie 
n a c h Regel 2 ein Iden t i f ika t ionsa t t r ibu t P e r s o n e n n u m m e r , d ie A t t r i b u t e 
Gesch lech t , G e b u r t s d a t u m , G e b u r t s o r t , S t e r b e d a t u m , Sterbeor t u n d d u r c h 
die B i n d u n g an e ine Par tne rschaf t , i h re E l t e rn , de ren Iden t i f ika t ion e rhä l t . 
F ü r den zwei ten G e g e n s t a n d aus Tabelle 2 , d ie Berufs tä t igkei t e ine r Per 
son, bi ldet m a n die Re la t ion Berufs tä t igkei t d ie das Iden t i f ika t ionsa t t r ibu t 
P e r s o n e n n u m m e r wegen ih re r B i n d u n g z u Per son e rhä l t . H i n z u k o m m e n 
die A t t r i bu t e Beruf, Berufsor t , Z e i t p u n k t der E r w ä h n u n g der Berufsausü
b u n g . Die Assozia t ion Pa r tne r scha f t e rhä l t das Iden t i f ika t ionsa t t r ibu t 
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P a r t n e r s c h a f t s n u m m e r , P e r s o n e n n u m m e r des M a n n e s , P e r s o n e n n u m m e r 
der F rau u n d die At t r ibu te Hei ra t sor t , He i r a t sda tum, D a t u m der Tren
n u n g der Par tnerschaf t , Status der Par tnerschaf t . Schemat is ier t dargestel l t 
e rhä l t m a n die folgenden Re la t ionen : 

PERSON (PERSONENNUMMER GEBURTSDATUM GEBURTSORT STER
BEDATUM STERBEORT ELTERNNUMMER SEX) 

BERUFSTÄTIGKEIT (PERSONENNUMMER BERUF BERUFSDATUM BERUFSORT) 
PARTNERSCHAFT (PARTNERSCHAFTSNUMMER MANN FRAU STATUS HEI

RATSDATUM HEIRATSORT TRENNUNGSDATUM) 

Hier sind einige A n m e r k u n g e n no twend ig . O r t e wurden als Werte aufge
faßt . Selbs tvers tändl ich müssen gleiche Werte auch ein u n d dense lben 
( schwachen) Gegens t and ident i f iz ieren. D a m i t k a n n als Wert des O r t e s 
n ich t der O r t s n a m e fungieren , denn es gibt e ine Re ihe von O r t e n , die den 
gleichen N a m e n t ragen . Es m u ß dahe r ein ' küns t l i che r ' N a m e , ein Schlüs
sel, e ingeführ t werden , der j e d e n Or t e indeu t ig identif iziert . Der N u t z e r 
m ö c h t e j e d o c h n ich t e inen verschlüssel ten Ausd ruck für e ine Or t sbeze ich
n u n g vom C o m p u t e r präsent ie r t b e k o m m e n , den e r d a n n erst in i rgend
welchen Tabellen nachsch lagen m u ß . D a h e r müssen O r t e neben i h r e m 
e indeut igen Bezeichner , dem Schlüssel , noch das At t r ibu t O r t s n a m e be 
k o m m e n . Ein Wert k a n n n ich t a t t r ibut ier t werden . M a n ist also gezwun
gen O r t e als G e g e n s t ä n d e aufzufassen, mi t der a t t r ibu t iven Verb indung 
z u m Wertetyp 'Or t sbeze ichnung ' . Bei der fo rmalen Ü b e r t r a g u n g in Rela
t ionen sind die Berufs-, Heirats- , G e b u r t s - u n d Sterbeor te d a n n B i n d u n 
gen, die nach Regel 1 mi t i h rem Ident i tä t sa t t r ibu t der Rela t ion angefügt 
werden . 

Bei den Berufsbeze ichnungen k a n n e inersei ts n ich t davon ausgegangen 
we rden , daß h in t e r e inem Beruf in e iner längeren zei t l ichen E n t w i c k l u n g 
die gleichen oder zumindes t ähn l i che Tät igkei ten s tehen. Z u m an d e ren 
k a n n es für gleiche Tät igkei ten un te r sch ied l i che Beze ichnungen oder zu
mindes t Schreibweisen geben. D a h e r m u ß h ie r in analoger Weise wie bei 
Or t en vorgegangen werden . Es empf ieh l t sich für be ide solche Schlüssel zu 
w ä h l e n , die Z u s a m m e n f a s s u n g e n nach b e s t i m m t e n Kr i te r ien un te r s tü t zen . 
D a s konzep tue l l e Schema m u ß t e nachgebesser t werden , weil die zu m o 
de l l ie rende reale Welt n ich t scharf genug erfaßt worden war . D u r c h die zu 
grobe Zerg l i ederung war das Mode l l e infacher u n d vers tändl icher . M a n 
dar f dar in n ich t e inen Model l ie rungsfehler sehen; das beschr i ebene Pha 
senkonzep t ist ein i terat iver P rozeß . Treten zu i rgende iner Phase der H e r 
le i tung e iner D a t e n b a n k s t r u k t u r Mänge l auf, wird zu e inem f rüheren 
Schri t t gesprungen und die P rozedur läuft e rneu t ab . P e r s o n e n n a m e n wur 
den b i sher auße r acht gelassen. Als Ident i f ika toren für Pe r sonen sind sie 
ungee igne t , da sie im a l lgemeinen n ich t e indeu t ig sind. F ü r viele h is tor i 
sche M a s s e n u n t e r s u c h u n g e n sind sie n ich t no twend ig . Bei der Fami l i en -
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r ekons t i t u t i on oder be im spä teren E i n b i n d e n von zusä tz l ichen I n f o r m a t i o 
n e n aus wei te ren Que l l en in die D a t e n b a n k , ist m a n j e d o c h g e z w u n g e n , 
sie zu r Ident i f ika t ion h e r a n z u z i e h e n . Im S inne der dargelegten M e t h o d i k 
sind N a m e n a t t r ibu t iv mi t Pe r sonen v e r b u n d e n . Da auf sie re la t iv selten 
zugegriffen wird , sie j e d o c h die Re la t ion ' P e r s o n e n ' s tark au fb l ähen , e m p 
fiehlt es sich, N a m e n mi t dem Iden t i f ika t ionsa t t r ibu t für P e r s o n e n in e ine r 
gesonder ten Da te i zu füh ren . D a s he iß t N a m e n als G e g e n s t ä n d e zu sehen , 
d ie du rch e ine B i n d u n g an Pe r sonen gekoppel t s ind. D a s logische S c h e m a 
in seiner endgül t igen F o r m bes teht aus sechs R e l a t i o n e n , d ie mi t i h ren 
A t t r i bu t en im folgenden dargestel l t we rden . 

Re la t ion Pe r sonen 
P e r s o n e n n u m m e r 
E l t e r n n u m m e r 
G e b u r t s d a t u m 
G e b u r t s o r t (Schlüssel) 
S t e rbeda tum 
Sterbeor t (Schlüssel) 
Gesch lech t 

Re la t ion Berufs tä t igkei t 
P e r s o n e n n u m m e r 
Berufsschlüssel 
Beru f sda tum 
Berufsor t (Schlüssel) 

Re la t ion N a m e 
P e r s o n e n n u m m e r 
N a m e Beru f sbeze i chnung 

Re la t ion Pa r tne r scha f t en 
P a r t n e r s c h a f t s n u m m e r 
M a n n 
F r a u 
H e i r a t s d a t u m 
Hei ra t sor t (Schlüssel) 
T r e n n u n g 
Sta tus 
Re la t ion O r t e 
Or tsschlüsse l 
O r t s n a m e 

Re la t ion Berufe 
Berufsschlüssel 

Prüfung der Relationen 

Es ist zu p rü fen , ob die Re la t i onen ein geeignetes M o d e l l der zu u n t e r 
s u c h e n d e n rea len Welt dars te l len . Sind sie es n ich t , ist die Ze rg l i ede rung 
e r n e u t d u r c h z u f ü h r e n . Die M e n g e der Gegen Standstypen läßt sich in d ie
sem Beispiel re la t iv leicht ü b e r s c h a u e n . E twas schwier iger ist das schon bei 
der R e k o n s t r u k t i o n der ve rwandtschaf t l i chen B e z i e h u n g e n . A b b i l d u n g 4 
stellt die Bez iehungen zwischen den Re l a t i onen graph isch da r . 

Zwei Ar ten von Bez iehungen w u r d e n in den R e l a t i o n e n explizi t aufge
n o m m e n : E l t e rn -Kind-Bez iehungen u n d pa r tne r schaf t l i che B e z i e h u n g e n . 
Es ist zu zeigen, daß aus diesen be iden d u r c h R e k u r s i o n alle a n d e r e n r e 
kons t ru i e r t werden k ö n n e n . Wenn m a n zu e ine r Person alle Geschwis t e r 
e rmi t t e l n k a n n , so sind über die Ke t t e K i n d - M u t t e r - G e s c h w i s t e r oder 
Kind-Vater -Geschwis te r alle O n k e l u n d Tanten auf f indbar . Neffen u n d 
N i c h t e n f indet m a n über Kind-Vate r -Geschwis te r -Kind oder K i n d - M u t -
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Abb. 4 Personen und Partnerschaften mit ihren 

Identitätsattributen 

t e r -Geschwis ter -Kind , die Große i t e r sind die El tern der El te rn . Es m u ß 
also für die Re la t ionen n u r gezeigt werden , wie m a n von e inem K i n d 
ausgehend die El tern findet, von El tern ausgehend alle K i n d e r , zu e iner 
Person alle Geschwis te r u n d zu e iner Person alle Par tnerschaf ten e rmi t 
teln k a n n . Die El tern e iner Person findet m a n sehr e infach, i ndem m a n 
mi t der Ident . -Nr . der El tern aus der Rela t ion P E R S O N E N in der Rela t ion 
Par tnerschaf ten den en t sp rechenden Satz he raussuch t . Geschwis te r sind 
alle die Personen mit der gleichen E l t e r n n u m m e r . Werden zu e iner F rau 
alle ih re Par tnerschaf ten gesucht , e rmi t te l t m a n in der Rela t ion P E R S O 
N E N die Ident . -Nr . der F rau , geht dami t in die Rela t ion P A R T N E R 
S C H A F T E N , Spalte F rau , und sucht dort alle die Sätze mi t der N r . der 
F r a u . D a m i t ha t m a n auch die Ident . -Nr. 'n aller ihrer Pa r tne r . Mi t diesen 
k a n n m a n aus der Re la t ionen P E R S O N E N die Sätze der M ä n n e r h e r a u s 
suchen . Alle K inde r der F rau findet m a n , i ndem m a n aus der Rela t ion 
P A R T N E R S C H A F T E N ihre P a r t n e r s c h a f t s n u m m e r n ermi t te l t u n d alle 
P E R S O N E N - S ä t z e he raussuch t , die diese N u m m e r n als E l t e r n n u m m e r ha 
ben . 

D a m i t ist gezeigt, daß die beiden genann ten Bez iehungen aus re ichen , 
um alle ande ren abzule i ten . M a n sagt, sie sind h in re i chend . Es läßt sich 
auch zeigen, daß beide no twend ig sind, d.h. daß m a n ke ine von be iden 
weglassen k a n n ohne In format ionsver lus t h i n n e h m e n zu müssen . Sie bi l
den ein h i n r e i c h e n d e s u n d no twendiges System von Bez iehungen . Bei kor 
rek ter Mode l l i e rung sind die Re la t ionen in 3 . N o r m a l f o r m . Es empf iehl t 
sich i m m e r e ine Prüfung daraufh in v o r z u n e h m e n um ggf. Feh le r aufzu
decken . Die Ü b e r t r a g u n g der Re la t ionen in e ine k o n k r e t e D a t e n b a n k 
s t ruk tu r für ein bes t immtes D a t e n b a n k System läßt sich relat iv e infach rea
l is ieren. Darau f soll h ie r n ich t weiter e ingegangen werden . 
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