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Erkenntnisziele zeitreihenanalytischer Forschung 

Rainer Metz* 

Abstract: T h e funct ion of economic theor ies wi th in the 
analysis of economic t ime series is still undef ined . Those 
w h o do not use t ime series analysis exclusively for testing 
p r e f a b r i c a t e d theor ies are often reproached to engage in 
» M e a s u r e m e n t wi thout T h e o r y « . Th i s reproach is based on 
the one h a n d on an u n d e r r a t i n g of the possibil i t ies of t ime 
series analysis and on the other h a n d on an overes t imat ion 
of economic theories wi th in the empir ica l or iented research 
process. T h e article tries to show that descr ibing historical 
reality empir ical ly is an independen t and leg i t imate task of 
t ime series analysis. T h e use of statistical m e t h o d s in th is 
process requires the theoret ical concept to be adequa te to 
the statistical me thod and the statistical me thod to be ade
quate to the theoret ical concept . T h e p e r m a n e n t process of 
equal iz ing in this sense is described as » A d a q u a t i o n « . Be
cause of the fact that t he theoret ical concepts a re always in 
the form of an »ideal type« the adequat ion can never be 
perfect . Min imiz ing the gap be tween theoret ical concepts 
and statistical p rocedure has to be the p e r m a n e n t effort of 
bo th economic theory and statistical analysis. 

Vorbemerkung 

I n n e r h a l b einer Wirtschaftsgeschichte, die sich v o r n e h m l i c h als Geschich
te von ökonomischen S t ruk tu ren und Prozessen begreift (1), zielt das mi t 
e iner Analyse his tor ischer Zei t re ihen v e r b u n d e n e Interesse auf die an 
quant i t a t iven D i m e n s i o n e n or ient ie r te Beschre ibung u n d E r k l ä r u n g von 
Verlaufsformen ökonomisch-h is tor i scher Prozesse (2). Dabei wird i.d.R. 
e ine konk re t e his tor ische Bewegung in m e h r e r e bedeu tungsve r sch iedene , 
quan t i t a t iv zu b e s t i m m e n d e und im al lgemeinen auch theore t i sch deut
ba re Verlaufstypen (3) aufgespalten. In diesem Sinne kons t i tu ie ren sich 
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ö k o n o m i s c h e S t ruk tu ren aus e iner empir i sch feststel lbaren Paral le l i tä t 
bzw. aus dem zeit l ichen G e g e n e i n a n d e r ident ischer Verlaufstypen un t e r 
schiedl icher Prozesse oder ö k o n o m i s c h e r Variablen. Empi r i s che G r u n d 
lage dieser Analysen sind zeitl ich geordne te z ah l enmäß ige Charak te r i s t ika 
a n n ä h e r n d ident ischer u n d einhei t l ich deu tbare r ökonomisch-soz ia le r 
P h ä n o m e n e (4). Von einer solchen Zei t re ihe wird a n g e n o m m e n , daß sie 
den zu u n t e r s u c h e n d e n Prozeß im his tor ischen Zei tverlauf val ide abbildet 
(5). Die allen solchen Ansä tzen g e m e i n s a m e G r u n d ü b e r z e u g u n g ist, d aß es 
in dem sche inbar un rege lmäß igen , von er ra t i schen S c h w a n k u n g e n gepräg
ten h is tor i schen Verlauf ö k o n o m i s c h e r G r ö ß e n a u s m a c h b a r e Regelmäßig
kei ten (6) bzw. deu tba re Bewegungsmus te r gibt. Somit vol lz iehen sich öko
nomisch-h i s to r i sche Prozesse n a c h b e s t i m m t e n Rege lmäßigke i t en , die 
aber i m m e r von zufälligen Ereignissen m e h r oder weniger stark verdeckt 
werden . E r f ah rba re wir tschaft l iche Wirkl ichkei t ze ichnet sich dami t als 
e ine kompl i z i e r t e Mischung von Regular i tä ten und I r regu la r i t ä ten aus 
u n d hebt sich dami t charakter is t i sch von den anderen Bere ichen sozialer 
Wirk l ichkei t ab . Die A n n a h m e bes t immte r , den Wir tschaf tsprozeß ge
s ta l tender Rege lmäßigke i ten , läßt sich du rch die spezifischen Eigenschaf
ten des Hand lungsbe re i ches b e g r ü n d e n , der den wir tschaf t l ichen Phäno
m e n e n z u o r d e n b a r ist und dami t das E r k e n n t n i s o b j e k t wirtschaftshisto
r ischer U n t e r s u c h u n g e n kons t i tu ier t . An folgende Eigenschaf ten ist hier
bei zu denken (7): 
a) Wirtschaft l iches H a n d e l n zeichnet sich durch einen hohen G r a d an 

u n i f o r m e m Verhal ten in gleichart igen Si tua t ionen aus, 
b) wobei ein wei tgehend zweckra t iona les H a n d e l n domin i e r t . 
c ) Die den Hand lungsbe re i ch bee inf lussenden und b e s t i m m e n d e n ma

ter iel len Bedingthei ten mensch l i che r Exis tenz sind zu e inem hohen 
G r a d kons tan t . 

D e m n a c h ze ichnen sich ökonomisch-soz ia le Regelsysteme durch relativ 
k o n s t a n t e Reak t ionsmus te r aus, mit denen endogene oder exogene Ein
flüsse verarbei te t werden . N u r du rch diese relat ive Kons tanz sind ökono
mische Systeme einer genera l i s ie renden u n d dami t gesetzmäßigen Erklä
r u n g ü b e r h a u p t erst zugängl ich. Das gesamte diesen E rk l ä rungen zu
g runde l i egende Er fah rungsmate r i a l ist dabei al lerdings in seiner spezifi
schen R a u m - Z e i t - G e b u n d e n h e i t zu sehen u n d zu deuten , so daß die Frage 
nach den diese Regelsysteme ausze ichnenden s t rukture l len Rela t ionen im
m e r neu gestellt werden m u ß . Wirtschaf tshis tor ische For schung , die mi t 
Hilfe der Ze i t re ihenana lyse nach deu tba ren Rege lmäßigke i ten ökonomi 
scher Prozesse sucht , geht daher i m m e r von einer S t r u k t u r k o n s t a n z in
n e r h a l b des jeweil igen U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m e s aus (8). 

Bejaht m a n die Legi t imität e ines Forschungsansa tzes , der nach be
s t i m m t e n Rege lmäßigke i ten fragt, bedeute t das noch n ich t , die Verschie
denar t igke i t h is tor ischer Fäl le u n d den sie kons t i tu ie renden Entwicklungs-



Z u s a m m e n h a n g zu ve rkennen (9). Ausgehend vom Vorhandense in kon
s tanter S t ruk tu r re la t ionen , die als Regelmäßigkei ten deu tba re Erschei
nungs fo rmen ö k o n o m i s c h e r Akt iv i tä t erzeugen, fragt ein solcher Ansa tz 
nach Ausgesta l tung, Verlaufsform und In te rpre t ie rbarke i t von Verlaufs
typen und -mustern i n n e r h a l b b e s t i m m t e r S t rukturen ökonomisch-his to
rischer Wirkl ichkei t . Pr inzipie l l ist dami t ein solcher Ansa tz nicht auf die 
U n t e r s u c h u n g industr iel l geprägter Wirtschaftssysteme beschränk t , zumal 
gerade für die vor indus t r ie l le Zeit g rund legende ökonomische Struktur
b r ü c h e , wie sie z.B. das 20. J a h r h u n d e r t kenn t , kaum a u s m a c h b a r sind. 

Wesent l iche me thod i sche Ausgesta l tung erfuhr dieser Ansa tz wohl 
zuerst in der his tor isch or ient ie r ten Kon junk tu r fo r schung der 1920er u n d 
f rühen 1930er J ah re , die wesent l iche Beiträge zur Frage der kon junk tu 
rellen En twick lung industr ia l is ier ter Volkswirtschaften leistete. Gegen
s tand dieser Analysen ist ein sich un te r heftigen zyklischen Schwankungen 
vol lz iehendes , etwa mit Beginn des 19. J a h r h u n d e r t e insetzendes , gesamt
wir tschaf t l iches Wachstum (10). Auch neuere Entwicklungen zei treihen-
analy t i scher Verfahren or ient ieren sich fast ausschließlich an kon junk tu r -
u n d wachs tumspol i t i schen Frageste l lungen und Zielsetzungen (11). 

Ze i t re ihenana lyse dient dabei der zah lenmäßigen Abb i ldung der in der 
K o n j u n k t u r - und Wachs tums theor i e deduzier ten Variablen, um dami t die 
no twend ige Übe rp rü fung und empi r i sche Konkre t i s ie rung nomolog i scher 
Hypo thesen zu e rmögl ichen . Die den Analysen zugrunde l iegenden Mo
delle bas ieren auf hochaggregier ten , kaum regional und sektoral diversi
fizierten ö k o n o m i s c h e n Variablen, die mit Hilfe funkt iona le r Rela t ionen 
und endogene r Pa rame te r zu einem theoret ischen Modell zusammenge
fügt werden (12). En t sche idende Unte r s tü tzung findet dieser Ansa tz in der 
T h e o r i e u n d Praxis volkswir tschaf t l icher G e s a m t r e c h n u n g , an der sich die 
E r h e b u n g u n d Aufbere i tung wirtschaftsstat ischer Daten or ient ier t . Die 
Er fo r schung his tor ischer Kon junk tu r - u n d Wachs tumprozesse or ient ier t 
sich, wenigs tens vom e rkenn tn i s theore t i schen Ansp ruch her, an diesen aus 
der wir tschaftswissenschaft l ichen Me thode ablei tbaren A n s p r ü c h e n . Ent
wick lung u n d Einsatz ze i t re ihenanaly t i scher In s t rumen te ergeben sich 
d e m n a c h aus den A n s p r ü c h e n einer theor iebezogenen Konkre t i s i e rung 
ökonomisch- theore t i sche r Begriffe u n d Model le . Die Forschungsprax i s 
zeigt j edoch sehr deut l ich , daß dieser Ansa tz schon deshalb nicht konse
quent du rchgeha l t en werden k a n n und wird, weil es noch wei th in an ela
bor ie r ten theore t i schen Model len fehlt, die die re levanten his tor ischen 
Prozesse e rk lären k ö n n t e n . Ein solcher Mangel verweist p rak t i sche For
schung auf e ine lediglich hypothesengesteuer te Konkre t i s i e rung der Ver
laufsformen e inzelner Variablen u n d auf die daraus able i tbare Abschät
zung s t ruk tu ra l e r Beziehungsgefüge (14). 

D e m g e g e n ü b e r m u ß sich die Er forschung his tor ischer Ver laufsformen 
in den vor indus t r ie l len Wirtschaftssystemen schon vom Ansp ruch her sehr 
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viel m e h r besche iden . F ü r diese Zeit ist n i ch t n u r der Erfahrungsgegen
s tand ein völlig ande re r - kein d o m i n i e r e n d e s gesamtwir tschaf t l iches 
Wachs tum - es fehlt auch an den für einen solchen Ansa tz no twend igen 
P r i m ä r i n f o r m a t i o n e n . Verfügbare wir tschaftsstat is t ische Reihen sind in ih
rer ö k o n o m i s c h e n u n d regionalen Bedeu tung oft eng begrenzt , wobei die 
t a t säch l i che Aussagekraf t meist n ich t e inmal genau que l l enmäß ig eruier
b a r o d e r / u n d theoret isch able i tbar ist. H inzu k o m m t , daß k a u m m e h r die 
Ve rände rungen im Meßn iveau oder der E rhebungs t echn ik festgestellt wer
den k ö n n e n , so daß der konkre t e Bedeutungsgeha l t oftmals m e h r im Dun
keln ble ibt , als er erhel l t werden k a n n . Gle ichze i t ig ist für diese Zeit ein 
noch g röße re r Mangel an theore t i schen Mode l len mit h i n r e i c h e n d e m hi
s tor ischen Erk lä rungswer t festzustellen (15). 

Wie lassen sich von dieser Ausgangslage her Erkenntn i sz ie le u n d mö g 
l ichkei ten s tat is t ischer Ze i t re ihenana lyse beur t e i l en? A u c h bei der Erfor
schung vor indus t r ie l le r , agrar isch d o m i n i e r t e r Wirtschaftssysteme r ichtet 
sich das Interesse in z u n e h m e n d e m M a ß e auf die quant i t a t ive u n d quali
ta t ive Beschre ibung u n d In te rp re ta t ion von Ver laufsformen - mi t unter
sch ied l icher Verlaufszeit - ökonomisch- sozialer Prozesse (16). Die begriff
l iche F ix i e rung der e inzelnen Verlaufstypen erfolgt dabei wei tgehend ana
log der E r fo r schung his tor ischer Kon junk tu r - u n d Wachs tumsfo rmen des 
19. u n d 20. J a h r h u n d e r t s . Diese we i tgehende begriffl iche Ident i tä t sollte 
a l le rd ings übe r die un te r sch ied l i che mater ie l le Bedeutung der verwende
ten Begriffe n ich t h inweg täuschen (17). Ze i t r e ihenana lyse hat hier die 
F u n k t i o n , die als systematisch deu tba ren Bewegungsmus te r aus dem hi
s tor ischen Er fah rungsma te r i a l zu isolieren (18), um dami t die quant i t a t ive 
D i m e n s i o n solcher Verlaufstypen a synchron u n d synchron beschreib- und 
e r k l ä r b a r zu m a c h e n . Auch hier ist ein solches Verfahren dann legi t im, 
wenn a n g e n o m m e n werden k a n n , daß sich die h i s to r i sch-ökonomische 
Wirkl ichkei t durch n ich t völlig u n r e g e l m ä ß i g e F o r m e n wir tschaf t l icher 
Akt iv i t ä t ausze ichnet u n d somit Ausd ruck relat iv kons tan te r s t ruk ture l l e r 
Re la t ionen zwischen ö k o n o m i s c h e n O b j e k t e n ist. In te rp re t i e rbarke i t u n d 
funk t iona l e r E rk lä rungswer t k o n k r e t e r Ver laufsformen ö k o n o m i s c h e r 
Prozesse k ö n n e n dabei n icht i n n e r h a l b s tat is t ischer Ze i t re ihenana lyse be
s t i m m t w e r d e n . Erst die Verb indung empi r i s che r Fakten und ökonomi 
scher Begriffe ergibt den his tor ischen B e g r ü n d u n g s z u s a m m e n h a n g , der 
die geforder te D e u t u n g und E r k l ä r u n g solcher Verlaufsformen hi
s tor ischer Prozesse leisten kann . 

Die E r k e n n t n i s m ö g l i c h k e i t e n ze i t r e ihenana ly t i scher Verfahren sind in 
diesem Z u s a m m e n h a n g n ich t anders zu beur te i l en als bei e iner Erfor
s chung h is tor i scher Kon junk tu r - u n d Wachs tumsprozesse des 19. u n d 20. 
J a h r h u n d e r t s (19). Sie sind im wesent l ichen davon abhängig , inwieweit es 
gelingt, für Verlaufsformen ö k o n o m i s c h e r Prozesse quant i ta t iv opera t io 
na l i s i e rba re Begriffe zu bi lden und diese in einen Ökonomisch-histori-
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sehen B e g r ü n d u n g s z u s a m m e n h a n g zu integr ieren (20). Mag die quellen
m ä ß i g bed ing te empi r i sche Ausgangslage für einen solchen Versuch je 
n a c h U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m unterschiedl ich ausfallen, die er fahrungs
m ä ß i g bed ing te G r u n d ü b e r z e u g u n g ist ident isch: »Gesch ich te ist ein mix
tum compos i t um aus Regular i tä ten u n d I r regular i tä ten« (21). In terpre ta
t ion u n d genera l i s ie rende E r k l ä r u n g solcher Bewegungsmuster wirtschaft
l icher Akt iv i tä t erfolgt mit Hilfe theoret ischer , ökonomische r oder histo
r ischer Begriffe, die Eigenschaften von Verlaufstypen his tor ischer Ent
wick lung def inieren. 

Die Bedeu tung ze i t re ihenana ly t i scher For schung liegt dar in , die quant i
ta t iven D i m e n s i o n e n dieser un te rsch ied l ichen Prozesse im Zei tablauf 
s ichtbar zu m a c h e n sowie im zei t l ichen Mit- u n d G e g e n e i n a n d e r solcher 
Ver laufsformen quan t i t a t ive Aspek te e iner ökonomischen S t ruk tu r zu 
k e n n z e i c h n e n . Inwiewei t ze i t re ihenanaly t i sche Verfahren dabei Lösungen 
zu fachwissenschaf t l ichen Fragen erhoffen lassen, hängt nicht n u r davon 
ab , inwiewei t es gelingt, die en t sche idenden Begriffe in e iner opera t iona
l i s ie rbaren F o r m zu definieren (22), sondern auch , ob es gelingt, die d u r c h 
die s tat is t ische Analyse erarbei te ten empi r i schen Er fahrungsgeha l te in ei
nen sachlogischen B e g r ü n d u n g s z u s a m m e n h a n g zu in tegr ieren. N u r ein 
solches sachlogisches In t e rp re t a t ionsmus te r entscheidet über die Qua l i t ä t 
wir tschaf tshis tor ischer Analysen . Dabe i sollte n icht übersehen werden , 
daß gerade auch die empir isch-s ta t is t ischen Ergebnisse en t sche idenden 
Einf luß auf die Qual i tä t u n d Brauchbarke i t eines solchen Begründungs
z u s a m m e n h a n g s haben , indem sie näml i ch t radier te Vorstel lungen ent
weder bestät igen oder widerlegen (23). Die Qual i tä t ze i t re ihenanaly t i scher 
Verfahren zeigt sich gerade auch dar in , inwieweit sie in der Lage sind, die 
für den Forschungsansa tz g rund legenden Hypothesen exakt u n d intersub
j ek t iv nachvo l l z i ehba r zu überprü fen . 

Rol le und F u n k t i o n ö k o n o m i s c h e r Theor ien und statistischer Verfahren 
i n n e r h a l b wir tschaf tshis tor ischer For schung sind in den letzten J ah ren in
tensiv d iskut ier t worden (24). Besonders im Hinbl ick auf die Frage , inwie
weit ö k o n o m i s c h e Theor i en G r u n d l a g e his tor ischer Forschung sein sollen 
u n d müssen , um zu in te r sub jek t iv nachprü fba ren wissenschaft l ichen Aus
sagen zu gelangen, bes teht noch kein Konsens . Die Fo rde rung nach theo
riegelei teten his tor ischen Analysen entspr ingt den besonders im kr i t i schen 
Ra t iona l i smus propagie r ten Erkenntn i sz ie len jegl icher empi r i scher Wis
senschaft , n ä m l i c h der Forma l i s i e rung axiomat ischer Systeme konsisten
ter und zugleich empir i sch bestät igter Aussagen über einen be s t immten 
Real i tä t sausschni t t (25). Die E r k l ä r u n g empi r i scher Wirkl ichkei t ist dem
n a c h n i e m a l s durch rein gegens tändl iche Er fahrung , sondern i m m e r n u r 
i n n e r h a l b eines quasi äußer -empi r i sch gewonnenen logischen Begrün
d u n g s z u s a m m e n h a n g s möglich (26). Beschränkt m a n die Erkenn tn i sz ie le 
wir tschaf tswissenschaf t l ichen Forschens auf die G e w i n n u n g empir i sch be-
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stät igter nomolog i sche r Hypo thesen , wi rd m a n dieser G r u n d ü b e r z e u g u n g 
s icher z u s t i m m e n müssen (27). D ie F rage ist a l lerdings , ob sich wirt
schaf tshis tor ische Analysen in diesem Erkenn tn i sz ie l erschöpfen u n d wel
cher empir i sch- logischen Vorausse tzungen solche E rk l ä rungsve r suche be
dür fen . Um diese Fragen b e a n t w o r t e n zu k ö n n e n , ist es no twend ig , die 
e r k e n n t n i s l e i t e n d e F u n k t i o n formal is ie r te r Satzsysteme für die Erkennt 
nisziele empi r i sche r Wissenschaft abzugrenzen . 

Wir tschaf tshis tor ische Fo r schung ve rsuch t ja neben der Able i tung funk
t iona le r E r k l ä r u n g s m u s t e r zu e iner deu tend -ve r s t ehenden In te rp re ta t ion 
wir tschaf t l icher En twick lungen zu gelangen (28). G r u n d l a g e e iner solchen 
In t e rp re t a t ion ist ein an Begriffen or ien t ie r tes Erfassen ökonomisch-h i 
s tor ischer Wirkl ichkei t . D ie im wesen t l i chen begrifflich s t ruk tu r i e r t e 
quan t i t a t i ve Beschre ibung mate r ie l l e r Wirk l ichkei t im Hinbl ick auf e inen 
spezif ischen S i n n z u s a m m e n h a n g , der sich aus den explizit fo rmul ie r t en 
E rkenn tn i sz i e l en ergibt , ist gleichzeit ig die unve rz i ch tba r e G r u n d l a g e je
der funk t iona l ve r s t andenen E r k l ä r u n g ö k o n o m i s c h e r Prozesse (29). Zeit
r e ihenana lyse leistet d a m i t die G r u n d v o r a u s s e t z u n g aller theoret isch
funk t iona l en Analysen , n ä m l i c h die empi r i s che Konkre t i s i e rung der vor
wiegend ideal typischen Kons t ruk t e (30). Empir isch-s ta t is t i sche Desk r ip 
t ion h is tor ischer Wirkl ichkei t ist n i ch t n u r Voraussetzung funk t iona le r 
Analysen , sie ist auch e igenständiges Erkenn tn i sz ie l j eg l icher empi r i sche r 
Wissenschaft . D ie e rkenn tn i s theo re t i s che Bedeutung einer solchen, im 
wesent l ichen an k o n k r e t e n mater ie l len Frages te l lungen or ien t ie r ten Des
kr ip t ion ergibt sich n ich t zuletzt aus dem G r u n d s a t z , daß es u n m ö g l i c h ist, 
du rch reines N a c h d e n k e n u n d o h n e empi r i s che Kont ro l l e (mit te ls Beob
a c h t u n g e n ) Aufsch luß über die Beschaffenhei t u n d übe r die Gesetze der 
wi rk l ichen Welt zu gewinnen (= empir i s t i sches S i n n k r i t e r i u m ) (31). 

Desk r ip t ion , im S inne e iner mi t Hilfe ze i t re ihenana ly t i scher Verfahren 
erfolgenden empi r i schen A b b i l d u n g ö k o n o m i s c h e r Verlaufstypen, ist also 
ein e igenständiges Erkenn tn i sz ie l i n n e r h a l b der Wirtschaftsgeschichte . 
Diese Bedeu tung wird auch d a d u r c h bestät igt , daß es u n m ö g l i c h ist, wirt
schaf ts theore t i sche Aussagen zu fo rmul ie ren (32), die gegenüber Struktur
v e r ä n d e r u n g e n a u t o n o m sind. E ine theor iegele i te te wir tschaf tshis tor ische 
F o r s c h u n g k a n n sich dahe r bestenfal ls auf Theor i en mi t t l e re r Reichwei te 
s tü tzen, wobei die jewei l ige Re ichwei te w iede rum n u r mi t te ls Be
o b a c h t u n g eingrenz- u n d feststel lbar ist (33). Einer solchen Ans ich t ent
spr icht auch die Tatsache, daß es im sozialwissenschaft l ichen Erkenn tn i s 
bere ich n ie absolut s t renge Kausal i tä t geben k a n n (34). D e r für general i
s ie rende E r k l ä r u n g e n aussch laggebende Begriff der Kausal i tä t er fähr t in 
der Ökonomisch-sozialen Wirkl ichkei t e ine en t sche idende Modi f ika t ion . 
H ie r lassen sich generel le Aussagen, w e n n ü b e r h a u p t , n u r auf wahrsche in
l i chke i t s theore t i scher G r u n d l a g e fo rmul i e ren . Dieser Einsicht en tspr ich t 
der s tat is t ische Begriff der Ät ia l i tä t , der besagt, daß gleiche a l lgemeine 
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Ursachen das gleiche empir i sche Verteilungsgesetz zur no twendigen Folge 
h a b e n (35). Somit lassen sich empi r i sch-ökonomische Gese tzmäß igke i t en 
n u r als s tat is t ische Gesetze begreifen (36). Die Able i tung statist ischer Ge
se tzmäßigke i ten ist aber n u r un t e r Verwendung raum-ze i t -gebundener Tat
sachen , also den Ergebnissen empi r i scher Deskr ip t ion mögl ich . 

Die g rund legende Bedingthei t wir tschaf tshis tor ischer Tatsachen du rch 
R a u m u n d Zeit verbietet m.E. die ausschl ießl iche Or ien t i e rung wirt
schaf tshis tor ischer Fo r schung und dami t auch historisch-stat ist ischer Des
kr ip t ion an vorwiegend ra t iona l -ökonomis t i sch or ient ier ten Theor i en . Ge
rade in der h i s tor i schen Kon junk tu r - u n d Wachs tumsforschung m u ß em
pir isch-stat is t ische Deskr ip t ion ein eigenständiges Erkenntn isz ie l sein (37). 
Dies n icht n u r , weil es z.B. die Wachs tums theor i e nie zu ih rem Anl iegen 
werden l ieß, e ine Kausa le rk lä rung his tor ischer Entwicklungsprozesse zu 
liefern (38), sondern auch , weil die Begriffe K o n j u n k t u r und Wachs tum 
auf n u m e r i s c h feststellbare Regelmäßigkei ten verweisen (39). Die Fest
s te l lung solcher Rege lmäßigke i ten verweist im Pr inz ip auf kausale Bezie
h u n g e n i n n e r h a l b s o z i a l ö k o n o m i s c h e r Prozesse, die ihre statistisch be
griffliche E n t s p r e c h u n g in der Ätial i tät f inden. So k ö n n e n z.B. diese durch 
funk t iona le Re la t ionen v e r b u n d e n e n Prozesse formal-stat ist isch mit Hilfe 
der T h e o r i e der s tochast ischen Prozesse beschr ieben u n d analysiert wer
den (40). G e d a n k l i c h e r Ausgangspunk t ist die Existenz e iner wei tgehend 
kons t an ten , ö k o n o m i s c h e n S t ruk tur , die Regelmäßigkei ten im Niveau 
wir tschaf t l icher Akt iv i tä t erzeugt, wodurch sich das Vorhandense in stati
stisch f aßbare r Ätia l i tä t ausdrückt . 

Die Erkenn tn i sz ie l e ze i t re ihenanaly t i scher Forschung lassen sich zu
sammenfa s send etwa fo lgende rmaßen beschre iben: Die wesent l iche Funk
t ion ze i t re ihenana ly t i scher Verfahren besteht in der empi r i schen Deskr ip
t ion von aus mater ie l l en Frages te l lungen entwickel ten Verlaufstypen öko
nomisch-h i s to r i scher Prozesse. Diese Verlaufstypen sind n ich t no twend ig 
Bestandtei l nomolog i sche r Satzsysteme, dies um so weniger , als sich die 
his tor ische F o r s c h u n g vor indus t r ie l len Wirtschaftssystemen zuwendet . In
dem die Fests te l lung und Beschre ibung empir i scher Fak ten als ein eigen
ständiges Erkenn tn i sz ie l empi r i scher Wissenschaften e r k a n n t wird, löst 
sich die F u n k t i o n statist ischer Ze i t re ihenana lyse von e iner ausschließli
chen B indung an die Prüfung nomolog i sche r Hypothesen . Somit k ö n n e n 
die Ergebnisse der Ze i t re ihenana lyse auch d a n n zur Klä rung und Be 
Schreibung his tor ischer Wirkl ichkei t be i t ragen, wenn die Frages te l lung ei
nes theore t i schen Konzepts , zumindes t anfängl ich, entbehrt. D a r ü b e r h in
aus leistet die Ze i t re ihenana lyse die für alle funkt iona len Erk lä rungsmu
ster u n a b d i n g b a r e Voraussetzung der Konkre t i s ie rung ökonomische r Be
griffe in R a u m u n d Zeit . 
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Begriff und Statistik - Aspekte statistischer Ädäquation 

D i e Mögl ichke i t , mi t Hi l fe ze i t re ihenana ly t i scher Verfahren die quant i ta
t ive D i m e n s i o n ökonomisch-h i s to r i scher Prozesse zu b e s t i m m e n , hängt 
n ich t n u r davon ab, in welchem M a ß e es gelingt, den Unte r suchungsge
gens tand begriff l ich u n d klassif ikatorisch zu k e n n z e i c h n e n , sondern auch , 
ob die wesen t l i chen Eigenschaf ten solcher Begriffe formal-s tat is t isch ope
ra t iona l i s i e rba r sind (41). D ie mi t e iner solchen Opera t iona l i s i e rung ver
b u n d e n e n P r o b l e m e werden in der Statistik u n d hier be sonde r s von den 
Vert re tern der F r a n k f u r t e r Schule der Statistik un te r dem Begriff der Adä
qua t ion d iskut ie r t (42). D a ß es hier ü b e r h a u p t zu P r o b l e m e n k o m m t , 
häng t mi t der Eigenar t sozial wissenschaft l icher , im Gegensa t z zur natur
wissenschaf t l ichen Begriffsbi ldung z u s a m m e n (43). Z u r Lösung konkre t e r 
Frages te l lungen bedarf j e d e empi r i sche Wissenschaft b e s t i m m t e r Begriffe, 
Klass i f ika t ionen u n d Model le . Sachl icher Inhal t u n d Eigenschaf ten sol
cher K o n s t r u k t e werden im Hinb l ick auf deren Deskr ip t ionsgeha l t u n d 
funk t iona l em Erk lä rungswer t gedankl ich fixiert. Dabe i wird von den Ei
genhe i ten his tor isch b e o b a c h t b a r e r Fäl le wei tgehend abs t rah ie r t , so daß es 
sich h ier du rchweg um e ine ideal typische Begriffsbi ldung hande l t (44). Bei 
der Analyse h is tor ischer Ze i t r e ihen wird n u n versucht , den fo rmalen Kon-
s t ruk ten n u m e r i s c h e G r ö ß e n mi t Hilfe e iner Meßvorschr i f t zuzuweisen, 
die angibt , we lche u n d in we lchem A u s m a ß die in der Real i tä t beobacht
ba ren F a k t e n den abzub i l denden Eigenschaften en t sp rechen . N u r insoweit 
es gelingt, die sachl ichen Inha l t e solcher Begriffe in formal-s ta t is t ische 
Meßvorschr i f t en zu t r ans fo rmie ren , k ö n n e n stat ist ische Ergebnisse zur 
Lösung fachwissenschaf t l icher Fragen be i t ragen . Stat is t ische Adäqua t ion 
m e i n t in diesem Z u s a m m e n h a n g , die logische D i s k r e p a n z zwischen der 
Eigenar t s o z i a l ö k o n o m i s c h e r Tatsachen u n d dem quan t i t a t iven C h a r k a t e r 
s tat is t ischer M e t h o d e n zu m i n i m i e r e n . 

Bei der p rak t i schen Arbei t k ö n n e n sich diesbezüglich zweierlei Schwie
r igkei ten e rgeben . Z u m einen k a n n es sein, daß die wesent l ichen Eigen
schaften fo rma le r K o n s t r u k t e j eg l icher Opera t iona l i s i e rungsmögl ichke i t 
e n t b e h r e n , und zum ande ren fehlen oft die m a t h e m a t i s c h e n G r u n d l a g e n , 
um für e ine b e s t i m m t e Meßvorschr i f t den en t sp rechenden A l g o r i t h m u s 
ablei ten zu k ö n n e n (45). Die erste Schwier igkei t verweist auf e ine für em
pi r i sch-quant i t a t ive F o r s c h u n g unzu l äng l i che fachwissenschaf t l iche Be
gr i f fsbi ldung, die zweite auf e inen Mangel an geeigneten statist isch-ma
thema t i s chen Verfahren . Die Praxis historisch-seriel ler F o r s c h u n g zeigt, 
daß be ide P r o b l e m b e r e i c h e in e inem sich wechselseit ig b ed i n g en d en u n d 
we i t e r füh renden Verhä l tn i s s t ehen . Sie zeigt d a r ü b e r h i n a u s aber auch , 
daß die P r o b l e m e wir tschaftss ta t is t ischer Adäqua t i on in wirtschaftshisto
r ischen U n t e r s u c h u n g e n n u r selten explizit themat i s ie r t werden , wodurch 
die Bedeu tung , die s tat is t ische Ergebnisse für die K lä rung mate r ie l l e r Fra-
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gestel lungen bes i tzen , u n k l a r bleibt . Diese Tatsache führt meist zu e iner 
wei tgehenden Skepsis, die in dem E i n w a n d gipfelt, mit statistischen Ver
fahren k ö n n e m a n le tz tendl ich alles beweisen. Dieser E inwand zeigt deut
lich, daß die P r o b l e m e und Mögl ichkei ten statist ischer Adäqua t ion in der 
his tor ischen Forschungsprax i s noch wei tgehend u n b e k a n n t sind. Z u d e m 
ve rkenn t er die e rkenn tn i s l e i t ende F u n k t i o n statist ischer Verfahren. Sta
tistik hat die Aufgabe für vorgegebene Begriffe eine adäqua te Meßvor
schrift herzu le i ten , um mit Hilfe gegebener Fak ten die n u m e r i s c h e Di
mens ion der fo rmalen Kons t ruk te zu b e s t i m m e n . Auch der E inwand , die
ses oder j e n e s stat ist ische Verfahren verfehle die Eigenar t be s t immte r hi
s tor ischer Que l l en , b e r u h t auf e inem Mißve r s t ändn i s der e rkenntn is le i ten
den F u n k t i o n statist ischer Verfahren. Nicht das statist ische Verfahren 
kann die Eigenar t his tor ischer Quel len verfehlen , sondern i m m e r n u r das 
im Vorfeld stat is t ischer Analysen erarbei te te Begriffssystem. Obiger Ein
w a n d kann sich dahe r i m m e r n u r auf das forschungs le i tende Begriffssy
stem bez i ehen , n i e m a l s aber p r i m ä r auf das stat ist ische Konzept , das ja 
n u r ma thema t i s ch - fo rma le r Ausdruck des re levanten Begriffssystems ist. 

D a r ü b e r h i n a u s sind die P r o b l e m e statist ischer Adäqua t ion durch zwei 
Aspekte gekennze i chne t . Die in der wi r t schaf t sh i s to r i schen Fo r schung 
verwende ten Begriffe beze ichnen oftmals wir tschafts- theoret isch re levante 
Schlüsselvar iablen, die sich durch ein hohes statistisches Aggregat ionsni
veau ausze ichnen u n d dami t e inem Wissenschaf tsvers tändnis en t sp rechen , 
das in der Ab le i t ung empi r i scher Gese tzmäßigke i t en sein p r i m ä r e s Er
kenntnisz ie l sieht (46). Die Schwierigkeit der statist ischen Opera t iona l i s ie 
rung solcher Begriffe ist e r f ah rungsgemäß um so größer , je weiter die 
mater ie l le Bedeu tung solcher Begriffe reicht , d.h. je weniger diese Begriffe 
du rch k o n k r e t e Eigenschaften definiert sind. D e r s tarke ideal typische 
C h a r a k t e r e r laubt die Subsumie rung sehr vieler k o n k r e t e r Einzelfäl le un
ter diesen Begriff, wodurch ein sehr weiter Er fahrungsbere ich mater ie l le r 
Wirkl ichkei t erfaßt werden kann (47). Bei dem Versuch, solche Begriffe in 
e iner operab len F o r m zu definieren, stellt man bald fest, daß wesent l iche 
Aspekte ü b e r h a u p t n ich t statistisch opera t iona l i s ie rbar sind. Sie stehen da
mit a u ß e r h a l b j e d e r statist ischen Meßbarke i t und en tz iehen sich somit der 
no twendigen empi r i schen Konkre t i s i e rung (48). U n a b d i n g b a r e Voraus
setzung j ede r statistisch-seriellen Analyse ist dahe r die explizi te Dar l egung 
j e n e r Eigenschaften der ve rwende ten Begriffe, die durch das statistische 
Konzept gemessen werden k ö n n e n . D a r ü b e r h inaus wäre schon allein aus 
fo r schungsprak t i schen G r ü n d e n zu fordern , daß ö k o n o m i s c h e Begriffe 
und Model le schon bei ihrer gedankl ichen Konkre t i s i e rung so definiert 
werden , daß die C h a n c e n einer empi r i schen Überp rü fung gegeben sind. 
Versucht n ä m l i c h empi r i sche Wissenschaft zu konsis tenten Begriffssyste
m e n mit einer großen Anzah l empir i sch bestät igter Aussagen zu gelangen, 
so müssen auch die re levanten ökonomischen Begriffe im Hinbl ick auf 
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ih re s tat is t ische Opera t iona l i s i e rung definiert we rden , wenn a n d e r s no
mologische Hypothesen empi r i sch n ich t überprüf t werden k ö n n e n . 

Das zweite Problem stat is t ischer A d ä q u a t i o n hat seine U r s a c h e da r in , 
daß für b e s t i m m t e ö k o n o m i s c h e Frages te l lungen , wie gerade n e u e r e Un
t e r suchungen gezeigt haben (49), das e n t s p r e c h e n d e stat ist ische Instru
m e n t a r i u m gar n ich t zur Verfügung steht . Das führ t n ich t selten dazu , d a ß 
ve r sch iedene Forscher bei ident i scher Frages te l lung aufgrund desselben 
U n t e r s u c h u n g s m a t e r i a l s zu g r u n d v e r s c h i e d e n e n Schlußfolgerungen gelan
gen. D a m i t wird klar , daß die Frage n a c h geeigneten, gegens tandsneut ra 
len Verfahren von g rund l egende r Bedeu tung ist. N u n l ieße sich an sehr 
vielen Beispielen zeigen, daß die ve rwende ten stat ist ischen Verfahren 
n ich t p r o b l e m a d ä q u a t waren (50). Ein solcher Mangel an adäqua ten un
t e r suchungsneu t r a l en Verfahren hat seinen G r u n d n ich t zuletzt in den 
En twick lungen m o d e r n e r s tat is t ischer Me thod ik (51). Nicht selten werden 
bei der s tat is t ischen Mode l lb i ldung stat is t ische Massen gerade mi t j e n e n 
fo rma len Eigenschaf ten definier t , die e iner formal- logischen u n d mathe
mat i schen Verarbe i tung besonde r s zugängl ich sind, o h n e dabei empi r i s che 
G e g e b e n h e i t e n zu berücks ich t igen . Ein Beispiel h ierfür ist die T h e o r i e 
s ta t ionärer s tochast ischer Prozesse, die bei vielen Ze i t re ihenana lyse
ver fahren e ine en t sche idende Rolle spielt (52). 

Bekann t l i ch lassen sich Prozesse mi t den in der Theo r i e geforder ten 
Eigenschaf ten in der h is tor i schen Wirkl ichkei t n u r selten b e o b a c h t e n . D e r 
Kunstgriff bes teht n u n dar in , die empi r i s chen Fak t en so zu transfor
mie ren , daß sie den Anfo rde rungen der Theo r i e genügen (53). Aus den 
stat is t ischen L e h r b ü c h e r n l ießen sich für ein solches Vorgehen zah l re iche 
Beispiele an füh ren (54). Die En tw ick lung i m m e r kompl i z i e r t e r e r statisti
scher Verfahren or ient ier t sich le ider m e h r an der fo rmalen Lösbarkei t 
und Eleganz solcher Systeme als an deren Beitrag zur Lösung mate r ie l l e r 
Frages te l lungen . Die Folgen davon sind n ich t m e h r durchschau- u n d 
beur t e i lba re statist ische Verfahren, die en twede r zu e iner generel len Ab
ne igung gegenüber der Statistik oder zur p u r e n Methodeng läub igk le i t auf 
Seiten der His to r ike r führen (55). 

Z u s a m m e n f a s s e n d läßt sich das P rob lem der stat ist ischen A d ä q u a t i o n 
fo lgende rmaßen beschre iben : Die vorwiegend auf ideal typischen Begrif
fen b a s i e r e n d e Deskr ip t ion u n d In t e rp re t a t ion h i s to r i sch-ökonomischer 
Prozesse bedür fen stat ist ischer M e t h o d e n , die die wesent l ichen Eigen
schaften der re levanten Begriffe adäqua t abb i lden . Um solche Prozesse 
n u m e r i s c h quant i f iz ieren zu k ö n n e n , müssen die re levanten Begriffseigen
schaften in e iner Form definiert werden , die e iner stat ist ischen O p e r a t i o 
na l i s ie rung zugängl ich ist. Empi r i sch-h i s to r i sche F o r s c h u n g erforder t die 
s tändige Reflexion übe r ve rwende te Begriffe u n d deren stat ist ische Adä
qua t ion . Diese Reflexion soll auf der einen Seite zur Def in i t ion weit
g e h e n d operab le r Begriffe u n d auf der anderen Seite zur En tw ick lung ei-
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nes vorwiegend an fachwissenschaf t l ichen Frageste l lungen or ien t ie r ten , 
s tat is t ischen M e t h o d e n a p p a r a t e s führen . Gle ichzei t ig führt e ine solche 
Reflexion dazu, die - bedingt du rch die logisch no twendige D i s k r e p a n z 
zwischen fachwissenschaf t l ichem Begriff u n d statist ischem Konzept - ver
b l e ibenden Al t e rna t iven u n d die offenbar unve rme id l i chen Subjekt ivi tä
ten k larer zu b e n e n n e n , als dies sonst übl ich u n d no twendig ist. 

Anmerkungen 

(1) So z.B. Kocka (1972), S. 305; Z o r n (1982), S. 57 wo es he iß t :»Al le 
Wirtschaf tsgeschichte ist zugleich Verlaufsgeschichte und Inst i tut io
nen- u n d S t ruk tu rengesch ich te« . Einen völlig ande ren S c h w e r p u n k t 
setzt Ke l l enbenz (1962), S. 125 w e n n er schreibt , daß es das Streben 
des Wir tschaf tshis tor ikers sein müsse , »Wirtschaftsgeschichte als 
Geis tesgeschich te zu b e t r e i b e n « . 

(2) So w a r ein G e n e r a l t h e m a des 31 . Deutschen His tor iker tages 1976 
»Sicht der Gesch ich te : P rozeß u n d Plan - Ereignis u n d Epoche?« 
In diesem Kontext steht der Aufsatz von Borchard t (1977). 

(3) Auf die Typenbi ldung i n n e r h a l b wirtschafts- und sozia lhis tor ischer 
F o r s c h u n g weist Kocka (1972), S. 316f. h in . 

(4) D ie meis ten Ze i t re ihendef in i t ionen or ient ieren sich m e h r an for
mal-s tat is t ischen Aspekten , so z.B. wenn es heißt , daß sich Zeitrei
hen »als Mengen von Beobachtungs- bzw. Meßwer t en quan t i t a t iv 
ausgepräg te r M e r k m a l e « dars te l len , Bihn (1967), S. 132. 

(5) Die meis ten Zei t re ihen sind n u r deshalb von besonde rem Interesse, 
weil von ihnen a n g e n o m m e n wird , daß sie s ichtbare Ind ika to ren für 
k o m p l e x e wir tschaft l iche Prozesse b i lden. Z u m Prob lem der Mes
sung mit Hilfe von Ind ika to ren vgl. Spree (1977); zur Bedeutung der 
I n d i k a t o r e n b i l d u n g u n d -analyse Fürst (1975); Feldsieper (1978). 

(6) D e r Begriff der Regelmäßigkei t ist sicher n icht genau zu erfassen, er 
verweis t der Sache nach auf e ine Bewegung, die nach b e s t i m m t e n 
Regeln - also Gese tzmäß igke i t en - verläuft . Oft beze ichne t man die 
ö k o n o m i s c h e Regelmäßigke i t auch als Zyklus , doch ist zu beden
ken, d a ß auch der Trend e ine spezifische Form von Regel- bzw. 
G le i chmäß igke i t darstel l t ; vgl. h ierzu auch Borchard t (1977), S. 
149ff.; Vosgerau (1978), S. 478; zur D e u t u n g ökonomische r Regel
mäß igke i t en auch G r o h m a n n (1976), S. 341ff. 

(7) Vgl. h ie rzu Beckera th et al. (1965), S. 306. 
(8) In b r i l l an te r Weise demons t r i e r t Borchard t (1977), welchen Einf luß 

solche Über l egungen bei der D e u t u n g »his tor ischer Ta tsachen« ha
ben . 

(9) Auf diese P rob l eme weist Kocka (1972), S. 318 h in . 
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(10) Vgl. L a n g e l ü t k e (1965); S c h r ö d e r / S p r e e (1980). 
(11) D a r a u s e rk lä r t sich z.B. die große Bedeu tung geeigneter Saisonbe

r e in igungsve r f ah ren , die sich durch e ine umfang re i che , äußers t 
k o n t r o v e r s e S t a n d p u n k t e e n t h a l t e n d e Li te ra tu r d o k u m e n t i e r e n läßt . 
Vgl. statt vieler Stier (1980). 

(12) D a m i t rück t die En twick lung u n d Verwendung ze i t r e ihenana
lyt ischer P rozeßmode l l e i m m e r m e h r in den Vordergrund statisti
scher Ana lysen ; vgl. Tintner (1976); Hei ler (1981). 

(13) In diesem S inne auch S c h r ö d e r / S p r e e (1980). 
(14) Beispiele h ierfür Spree (1978); G r o h n (1970). 
(15) Vgl. h ie rzu die Aus füh rungen von Irsigler (1979), S. 240ff. 
(16) Wesent l iche Impu l se und Ausges ta l tung erhie l t diese Forschungs

r i ch tung du rch die Arbe i t en f ranzösischer His to r ike r ; vgl. den be
reits als »klass isch« zu n e n n e n d e n Aufsatz von Braudel (1958); 
h ie rzu auch Perro t (1981). F ü r die »his to i re seriel le« C h a u n u 
(1970). 

(17) Begriffe wie Trend, A g r a r k o n j u n k t u r , Wechsel lagen oder Sai
s o n s c h w a n k u n g e n bez iehen sich auf un te r sch ied l i che Verlaufsfor
m e n u n d in tens i tä ten h is tor ischer Re ihen , deren mate r ie l l e Bedeu
t u n g erst aus e inem umfassende ren B e g r ü n d u n g s z u s a m m e n h a n g 
folgt. So bez ieh t sich die T h e o r i e säkula re r Wechsel lagen auf den in 
ö k o n o m i s c h e n Re ihen feststel lbaren Trend, o h n e dabei e inen sol
chen Trend mi t dem Wachs tums t r end kapi ta l is t isch gepräg te r Volks
wir tschaf ten gleichsetzen zu wol len . 

(18) Dabe i wird unters te l l t , daß die Verfahren der Ze i t r e ihenana lyse die 
U n t e r s c h e i d u n g zwischen systemat ischen u n d zufälligen Bewegun
gen im h is tor i schen Zei tver lauf ta tsächl ich e rmög l i chen . 

(19) Ob sich dabei die Epoche des ausgebi ldeten Kapi ta l i smus im Ge
gensatz zu vor indus t r ie l len Wirtschaftssystemen d u r c h ein M e h r 
bzw. ü b e r h a u p t du rch das Vorhandense in gese tzmäßig deu tba re r 
Rege lmäßigke i t en ausze ichnet , kann n ich t n u r G e g e n s t a n d theore
t ischer Über l egungen sein. H ie r hat die quant i ta t iv-s ta t i s t i sche Ana
lyse die Aufgabe , die im Hinbl ick auf diese Frages te l lung entschei
denden F a k t e n erst e inmal bere i tzus te l len u n d zu analys ieren . 

(20) Ein Beispiel für e inen solchen B e g r ü n d u n g s z u s a m m e n h a n g ist das 
Bois 'sche Model l der feudalen P roduk t ionswe i se ; h ierzu Bois 
(1976); Kr ied te (1980); ders . (1981). 

(21) So Borchard t (1977), S. 151. 
(22) Hie rzu un t en noch ausführ l icher . 
(23) Ein gutes Beispiel dafür bietet die Diskuss ion um die empi r i sche 

Evidenz » langer Wel len« im Wirtschaftsablauf, deren gegenstands
neu t r a l e r Nachweis lange Zeit ein n ich t gelöstes P rob lem war , hier
zu Stier (1981); Metz (1984). 
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(24) An Stelle e iner umfang re i chen Li te ra tur Wehler (1970); ders. 
(1973); Kaufhold (1973). 

(25) Beckera th et.al. (1965), S. 306ff. 
(26) G e r a d e für die Gesch ich t e als Wissenschaft besteht noch ke ine 

Einigkeit , wie his tor ische Tatsachen und Theor ien forschungslo
gisch zu ve rknüpfen sind, um historisch e rk lä ren zu können , vgl. 
h ierzu auch die A u f s a t z s a m m l u n g von Schieder (1977). 

(27) Ob eine solche B e s c h r ä n k u n g ü b e r h a u p t legitim ist, wird seit dem 
Methodens t re i t m e h r oder weniger heftig diskut ier t ; a l lgemein hier
zu die Ein le i tung zu dem S a m m e l b a n d von Joch imsen (1971). 

(28) Diesen Z u s a m m e n h a n g be ton t Kocka (1972), S. 306f. 
(29) G e r a d e für die wirtschaftsstat is t ische Fo r schung wurden diese Pro

b l e m e von den Vertretern der F rankfur t e r Schule intensiv disku
t ier t . Zu den G r u n d g e d a n k e n dieser Schule Menges (1976). 

(30) Das be ton t z.B. auch G r o h m a n n (1976). 
(31) Vgl. Beckera th et al. (1965), S. 305. 
(32) Ebda. , S. 308. 
(33) Seine besondere P rob lemat ik erfähr t dieser Sachverhal t bei der Auf

stel lung von wir tschaf t l ichen Prognosen , da Prognosen n u r auf 
G r u n d generel ler Aussagen möglich sind. Beze ichnend ist dahe r die 
Fests te l lung, daß die Theo r i en i m m e r erst den neuen Fak ten ange
paß t werden m ü ß t e n ; so Borchard t (1979), S. 15; in diese R ich tung 
zielt auch Tichy (1976), S. 2: »Die Theore t ike r wenden sich stets den 
grav ie rends ten P r o b l e m e n der jewei ls jüngs ten Vergangenhei t zu, 
denken d a r ü b e r lange - weil gründl ich - nach , u n d finden dadurch 
in der Zukunf t - m a n c h m a l - Lösungen für die P rob leme der Ver
gangenhe i t« . 

(34) Beckera th et al. (1965), S. 308. 
(35) Hierzu Menges (1981); sowie ders . (1976). 
(36) Beckera th et al. (1965), S. 308. 
(37) Kon junk tu r - u n d Wachs tumsforschung ist ja ein Bereich in dem 

Theor i e , E m p i r i e und Statistik besonders eng verknüpf t sind, so daß 
sich gerade hier die Frage nach Verb indung zwischen Theor ie u n d 
E m p i r i e mi t besondere r Dr ingl ichke i t stellt; vgl. den eine in tensive 
Diskuss ion aus lösenden Aufsatz von K o o p m a n s (1947). 

(38) Vgl. König (1968), S. 15. 
(39) Diese Aspek te hat Spree an m e h r e r e n Stellen klar herausgestel l t , so 

z.B. in Spree (1978), S. 19ff. 
(40) Beispiele hierfür bei Hei le r (1981). 
(41) Hie rbe i hande l t es sich um ein für die Wirtschaftsstatist iker grund

legendes M e t h o d e n p r o b l e m ; vgl. Bihn (1982), S. 301 . 
(42) Vgl. z.B. Bott (1981); vgl. auch A n m . 30 und 35. 
(43) Ihren U r s p r u n g hat diese Un te r sche idung in der d i a l ek t i s chhe r -
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meneu t i s chen Geis tesgeschichte u n d hier besonders in den Arbe i ten 
von Max Weber u n d He in r i ch Ricker t ; vgl. Menges (1981). 

(44) Vgl. h ierzu M a c h l u p (1960). 
(45) Dafür l ießen sich m e h r e r e Beispiele an führen . Stier (1976) z.B. hat 

in m e h r e r e n Arbe i ten darauf h ingewiesen, daß es das e n t s p r e c h e n d e 
stat ist ische I n s t r u m e n t a r i u m zur U n t e r s u c h u n g » langer Wel len« 
bis lang n ich t gab. Ä h n l i c h e P r o b l e m e gibt es auch bei der Suche 
nach e inem » idea len« Sa i sonbere in igungsver fahren . 

(46) Beispiel hierfür ist der Versuch von Fouras t ie , mit Hilfe von Preisen 
u n d L ö h n e n die P roduk t iv i t ä t sen twick lung zu messen . Wohl zu 
Recht kr i t i sch rezipiert von Borchard t (1970); vgl. auch van der 
Wee (1969). 

(47) Typisch ist hierfür , w e n n von Lexis der Trend als » d u r c h d r i n g e n d e 
Tendenz zur Veränderung der Reihengl ieder in e iner b e s t i m m t e n 
R ich tung« definiert wird, hier zitiert nach Esenwe in -Ro the (1975), 
S. 472. 

(48) Es k a n n im Wesen ökonomisch- theore t i sche r Begriffe beg ründe t 
sein bzw. sich aus dem S i n n z u s a m m e n h a n g his tor ischer Fragestel
lung ergeben, daß eine solche Opera t iona l i s i e rung real i ter n ich t 
möglich ist; vgl. h ierzu Borchard t (1977), S. 153, der schreibt »um 
ihn (den Trend R.M.) d iagnost iz ieren zu k ö n n e n , m u ß m a n ein Bild 
vom his tor ischen Ablauf in seinen in t e r t empora l en Bezügen haben , 
also weit m e h r als n u r eine Per iode ü b e r b l i c k e n « . 

(49) Hier ist z.B. an das berei ts e r w ä h n t e Problem »langer Wel len« zu 
d e n k e n . 

(50) Darauf wird bei der Sch i lderung der e inzelnen Ana lysever fahren 
noch n ä h e r e inzugehen sein. 

(51) Eine diesbezügl iche Kritik an den En twick lungs t endenzen der for
malen Statistik findet sich bei G r o h m a n n (1976), S. 32lf. 

(52) Die fo rma len Eigenschaften s ta t ionärer s tochast ischer Prozesse lie
gen z.B. der Spekt ra lanalyse oder dem Ansa tz nach Box-Jenkins zu
g r u n d e ; vgl. den Überbl icksar t ike l von Hei le r (1981). 

(53) O h n e sich dabei le tz tendl ich i m m e r im klaren d a ü b e r zu sein, wel
che A u s w i r k u n g e n diese T rans fo rma t ionen auf den empi r i schen 
G e h a l t der t r ans formier ten Re ihe h a b e n . 

(54) Hier w ä r e z.B. an das Problem der Au tokor r e l a t i on bei der Verwen 
dung des l inearen Regressionsansatzes zu d e n k e n ; vgl. Gol ln ick 
(1968); T in tner (1976). 

(55) Sehr e indrucksvol l und überzeugend schildert Stier (1980), S. 1-8 
diesen Sachverha l t bei der Beur te i lung des in der empi r i schen Wirt
schaf tsforschung weit verbre i te ten C e n s u s X - 1 1 -Sa isonbere in igungs
ver fahrens . 

(56) In diesem Sinne Borchard t (1977), S. 178. 
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