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So ist in den friihen Beitdigen die Prasenz des

Stimulus-Response-Modells noch sehr deutlich
zu spiiren. Zugleich wandelt sich das Verstandnis

vom akustischen Stimulus zum »quasi-personii

chen Reiz«, sparer (1981) laBt sich ein systemati

sches Denken nachweisen. Eine zweite Enrwick
lungslinie laBt sich anhand der behandelren The

men zeigen: Zunachsr (1949) dominiert die Be

schreibung der neuen Erlebniswelten, die die

Medien schaffen: - Die moderne Technik hat

nicht nur die Zahl und Starke der Reize auf den

verschiedensten Sinnesgebieten gewaltig gestei
gert, sie hat auch psychologische Situationen ge
schaffen, die von denen der natiirlichen Wahr

nehmung erheblich abweichen.«

Diese Aufarbeitung der besonderen Bedingun

gen einzelner Medien verlaGt Maletzke sparer

zugunsten einer sich weiter offnenden Perspekti
ve, die nach den Funktionen und Folgen von

Medien und nach der Weltgeltung von Kornmu

nikation fragt. Zugleich verandert sich der er
kenntnistheoretische Anspruch des Autors in

zwei Richtungen: Zum einen weg von der stati

schen Deskription von Einzelerscheinungen und
hin zur prozellorientierten kommunikationswis

senschaftlichen Synopsis. Das von Maletzke ent

wickelte »Feldschema der Massenkommunika

tion « ist ein vorziiglicher Beleg fiir diese Ent
wicklung. Zum anderen fort von einer kommu
nikatorzentrierten und hin zu einer publikums
orientierren Perspektive. So versteht Maletzke

die Sozialpsychologie der Massenkommunika
tion 1954 vor aIlem noch als Novum fur den
Kommunikator: "Mit dern Auftauchen der pu
blizistischen Aussagemittel wurden sozialpsy
chologische Situationen und damit Erlebens- und
Verhaltenslagen und -ablaufe geschaffen, wie

man sie in dieser Form vorher nicht gekannt

harte. Die Eigenart dieser neuen Tatbestande ist

fiir die Wirkungen der Aussage von eminenter
Bedeutung und muf daher vom Publizisten sorg

faltig srudiert werden.«

DreiGig Jahre sparer hingegen findet sich eine

ungleich weitere Perspektive fiir die Anwendung

der Kommunikationsforschung: Der Rezipient
steht nun im Vordergrund, und die Frage der
allmachtigen Wirkungen der Massenmedien, de
ren EinfluB auf Wahlentscheidungen, auf Kinder,

- und die Sorge, daB die mittlerweile etablierte
Kommunikationswissenschaft sich nicht zu

leichtfertig zum wissenschaftlichen Selbsrbedie

nungsladen der Politiker entwickeln moge.
Maletzke ist unbedingt zuzustimmen, wenn er

im Vorwort feststellt, daG "in den dreilligJahren,

iiber die sich die Beitrige dieses Buches erstrek

ken, ... die historisch-hermeneutisch orientierte

Publizistikwissenschaft zu einer empirisch-ana

lytisch arbeitenden Sozialwissenschaft, heute
meist als -Komrnunikarionswissenschafr- be

zeichnet [gewandelt hat]«, Zugleich wird diese

Entwicklung am Kommunikationswissenschaft

ler Gerhard Maletzke autoptisch sichtbar: Er legt
hier nicht nur ein Dokument seines wissenschaft

lichen Werdeganges, seines Spektrums wissen

schaftlicher Bemuhungen und Interessen vor,

sondern er schreibt damit zugleich auch ein
Stuck hochst instruktiver Geschichte der Kom

munikationswissenschaft.
KLAUS MERTEN,Munster

Christian Breunig (Hrsg.): Studienfuhrer Publi
zistikl]ouma/istiklKommunikation. Miin
chen : Verlag Olschlager GmbH 21989 (= Schrif

tenreihe der Deutschen Gesellschaft fiir Publizi

stik- und Kommunikationswissenschaft, Bd. 15),

397 Seiten.

]e nachdem, wie man abgrenzt, stellt die Neuauf
lage dieses deutschsprachigen Studienfuhrers,
wie sein Vorganger, zum iiberwiegenden Teil
eine ratsarne und immer noch gut verwendbare
Orientierungshilfe dar. Dennoch ist die Neuauf
lage kritikwiirdig; vor allem ist sie unvollstandig,
Schon in der Erstauflage 1987 blieben die Uni
versitaten der DDR ausgespart, diesmal eben

falls. Nicht allein deswegen ist die vorliegende
Neuauflage innerhalb so kurzer Zeit schon wie

der dringend und griindlich bearbeitungsbe

diirftig,
Legt man keine verbandspolitische Elle an,

bleiben Auswahlkriterien und Praferenzen zu

mindesr in einigen Fallen im Dunklen. Zum Bei

spiel behauptet Jiirgen Wilke im Vorwort, der
Bonner Studiengang sei -niche mehr relevant«;
der Herausgeber auGert sich nicht dazu. Wilke

war 1987 amtierender Vorsitzender der

DGesPKw. Weil sich beide Ausgaben ja in die
sem Punkt nicht unterscheiden, frage ich rnich,



wieso der Bonner Studiengang fur - Kommuni
kationsforschung und Phonetik«, der nichr zu
Unrecht auch im »Internationalen Handbuch fur
Rundfunk und Fernsehen- des Hans-Bredow
Institutes verzeichnet ist, fur den zentralen Ob
jektbereich dieses Srudienfuhrers »Kommunika
tion- nicht mehr wichtig sein soil und demzufol
ge "gestrichen« wurde. Beispiel Universitat
Mimchen: Zusammengefa6t sind die Srudiengan

ge Kommunikationswissenschaft (Zeirungswis
senschaft) und Journalistik. Weder Sprechwis
senschaft und Psycholinguistik, noch Phonetik
und Sprachliche Kommunikation mit gleichna
migem Institut werden erwahnt, Keinen Hinweis
findet der Interessent auf das Seminar fiir Be
triebswirtschaftliche Informations- und Korn
munikationsforschung. Da au6erdem auf den
Seiten 383 f. iiber Theaterwissenschaft in Berlin,
Erlangen und Gie6en informiert wird, wii6te
man gern, ob es dafur erwa in Miinchen und
anderswo keinen Studiengang gibt,

Der Grundrahmen dieses Studienfiihrers ist
dichotom. Die Informationen sind aufgeteilt in
,,1. Wissenschaftliche Studiengange [iir Kommu
nikationsberufe (Ausfiihrliche Darstellungen)«
und ,,2. Weitere Aus- und Fortbildungsangebote
fur Kommunikationsberufe (Kurzdarstellun
gen)«, Die Vorziige dieser Einteilung und Zu
ordnungsversuche hat Lutz Goertz fiir die Erst
auflage in der -Publizistik« ausgiebig herausge
stellt (33. Jg. 1988/Heft 2-3, S. 608 f.); sie sind
auf die Neuauflage wohlwollend iibertragbar.
Freilich ergeben sich auch Aspekte und Zuord
nungsprobleme, die dazu motivieren, die Plausi
bilitat dieses Prokrustes-Grundrahmens in Frage
zu stellen, So finden sich in der Subklasse 2.4. im
zweiten Teil mehrere kommunikations- und me
dienwissenschaftliche Hochschulinstirure mit
Studiengangen (Essen, Frankfurt/Main, Ham
burg, Munster, Oldenburg, Saarbriicken, Siegen
und Tiibingen [Schwerpunkt -Kommunikacion«
in der Empirischen Kulturwissenschaft]), die
nicht dem -Kernbesrand« (Teil I) zugeordnet
wurden, wohl deshalb, weil sie ihre Studiengange
nicht in der gewiinschten Ausfiihrlichkeit be
schrieben haben. Dennoch gewinnt man den
Eindruck, hier sei eine qualitative Zuordnungs
entscheidung gefallen und die betroffenen Stu
diengange und Hochschulinstitute gehorten eben
nicht zum »Kernbestand« deutschsprachiger
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Ausbildungswege fiir Kommunikation/Joumali
stik/Publizistik. Obrigens ist die Tiibinger ~AIl

gemeine Rhetorik- iiberhaupt nicht erwahnt,
weder bei den sogenannten -Kern-Studiengan
gen fUr Komrnunikationsberufe- (Teil I) noch in
der Subklassenspezifik des zweiten Teils. War
urn? "Mit dem vorgelegten Studienfiihrer be
miiht sich die Deutsche Gesellschaft rur Publizi
stik- und Kommunikationswissenschaft, eine

Orientierungshilfe ... bereitzustellen. Der Stu
dienfiihrer richtet sich in erster Linie an Studien
anfanger«, stellt Jiirgen Wilke in beiden Ausga
ben gleichlautend fest. Erstsemestern wird diese
Dichotomie von -Kernbeseand- und -dem wei
teren Umkreis der Aus- und Fortbildung rur
Komrnunikationsberufe« als im groflen und gan
zen unstrittig, normal und als ohnehin offiziose
Sicht der DGesPKw suggeriert, Angesichts des
schmalen Segments an Journalisten, die aus
einem journalistik-Srudium in der Bundesrepu
blik Deutschland hervorgehen, wird gerade im
H inblick auf Journalistik und Diplomjoumali
stik berufsbezogen unbedarften Abiturienten
und Studienanfangern als Wirklichkeit vorge
fiihrt, was sich im joumalistischen und redaktio
nellen Alltag erst noch weitgehend durchserzen
mull , Wie realistisch ware doch im Vorwort zur
8ger Auflage ein Hinweis auf die in der Zeit
schrift »journalist« Og. 1988/Heft 11) veroffent
lichten Ergebnisse einer DJV-Umfrage zur Aus
bildung von Volontaren an Tageszeitungen ge
wesen! Nicht nur auf die grundrechtlich ver
biirgte Zugangsfreiheit zum joumalismus, son
dern auf die reale Mehrgleisigkeit der meisten
anderen Studiengange quer durch die verschiede
nen Fachbereiche, die aile unter anderem auch
zum praktischen Joumalismus fiihren konnen
und dessen Facettenreichtum nicht unwesentlich
mitbedingen, solite doch ein Studienfiihrer, der
in gewisser Hinsicht mit dem Etikett DGesPKw
auftritt, ausdrucklich und eindringlich aufmerk
sam machen, Selbst wenn sich die Diplomjourna
listik im Zuge der deutschen Vereinigung und
der leichter zuganglich gewordenen und viel
leicht auch noch ideologisch entriimpelten Sek
tion fiir Joumalistik an der Universitat Leipzig
dann in anderen deutschsprachigen Landern wei
ter verbreitet, ist damit noch lange nicht gesi
chert , daB sie im Berufsleben entsprechend rnehr
Anklang findet.
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Gut waren zudem einige erganzende oder vor
geschaltete Uberblickstabellen mit Facherbe
zeichnungen, Onsangaben, Studiengangen, Ab
schluflmoglichkeiren, Stichworter zu den fach
lichen Schwerpunkten, Fachbereichszuordnun
gen, Berufsfe!dem und Restriktionen gewesen,
die Studienanfangern wie Studienberatern eine
rasche Orientierung erleichtern. Soweit ermittel
bar, waren nahere oder wenigstens tendenzielle
Angaben iiber die interdisziplinare Valenz der
jeweiligen Haupt- und Nebenfachsrudiengange
mit Disziplinen jeweils anderer Fakultaten sinn
voll. Es spielt fiir die Studienortwahl eine nen
nenswerte Rolle, ob ein Fach mit zwei aus iiber
siebzig anderen Fachem mehrerer Fakultaten
kombinierbar ist, oder eben nur mit zwei aus
sechs anderen derse!ben Fakultat, Wiinschens
wert ist auch ein Orts- und Sachindex fiir aile
vorgefiihnen Ausbildungsgange,

Der Herausgeber und der Autor des Vorwor
tes haben sich auch bei dieser Neuauflage wohl
nicht erschopfend dariiber verstandigr, wie dieser
Band numerisch zu kJassifizieren ist, ob es sich
urn die _2. iiberarbeitete« oder aber urn die -3.
durchgesehene Auflage« handelt. Die erste Ver
sion prangt auf der Titelseite, wird auf den ersten
Seiten wiederholt und sreht im Impressum; dar
iiber halbfett die zweite Version. Fiir die zweite
Version spricht auch das neue Vorwort: »Eine
dritte Auflage wurde jedenfalls schon jetzt erfor
derlich. Dafiir war eine abermalige Neubearbei
tung wooer moglich noch schien sie notwendig.
Allerdings wurde der Band durchgesehen und
zumindest . . . in den personellen Angaben ak
tualisiert.« Eingedenk der aufgeworfenen Eintei
lungs-, Praferenz- und Zuordnungsfragen ist das
sicherlich ein akzeptables Resiirnee.

M. MICHAEL NICKL, Erlangen

Jay Robert Nash / Stanley Ralph Ross: The
Motion Picture Guide, 1927-1984. - Chicago:
Cinebooks Inc., 1984-1987, 12 Bande mit insg.
7968 Seiten (Bde. 1-10, S. 1-4181 : Filrntitel;
Bde. 11/12: Indexbande).

Das mit groBen Fanfaren angekiindigte Werk,
dessen zwolf Bande bis einschlieBlich 1984 rei
chen und das inzwischen urn Nachtragsbande

erweirert wurde, ist das umfangreichste Sammel
werk zum Stumm- und Tonfilm, das ein Verlag
bisher vorgelegt hat. Es beriicksichtigt rund
35000 Titel, die zwar zeitlich erwas ungliicklich
gegliedert sind, aber doch dank der erschopfen
den Indexierung (wann endlich lemen europai
sche Verleger von ihren amerikanischen Kolle
gen, daB erst ein gutes Register ein Buch wirklich
benutzbar macht?) auffindbar sind. Die Haupt
eintragung geschieht stets unter dem amerikani
schen Tite!. Zwar behaupten die Herausgeber,
die internationale Filmproduktion sei angemes
sen beriicksichtigt, aber wie bei einer amerikani
schen Veroffentlichung gar nicht anders zu er
warren liegt das Schwergewicht auf amerikani
schen (und britischen) Filmen. Die Durchzah
lung eines Buchstabens ergab einen Antell von
lediglich einem Zehnrel nicht anglo-arnerikani
scher Tite!.

Uber die Auswahlkriterien der aufgenomme
nen Filme laBt sich natiirlich trefflich streiten .
Die amerikanischen Titel sind ziemlich erschop
fend aufgenommen. Sehr vie! umfangreicher ist
freilich der Filmkatalog des American Film Insti
tute, der jetzt die Jahre von 1911 bis 1930 und
von 1961 bis 1970 abdeckt und nicht nur mehr
Titel enthalt, sondem veriaBlichereDaten liefert.
Dan Geenberg hat in -Film Quarterly- (Winter
1987/88) ziernlich gnadenlos auf die Fehler, Aus

lassungen und Unebenheiten des vorliegenden
Werkes verwiesen und beirn Vergleich mit dem
AFI-Katalog letzterem Werk den Vorzug gege
ben. Ich kann das nur bestatigen, Dabei ist frei
lich zu beriicksichtigen: Der AFI-Katalog ent
halt keine Wertungen und liefert meist knappere
Texte zum Inhalt des Filmes, als dies der Motion
Picture Guide tut. Dem Anschein nach ist ein
Teil der Inhaltsbeschreibungen des Guide dem
AFI-Katalog entnommen, wenn dabei auch die
Formulierungen geandert worden sind.

Unbefriedigend ist die Angabe des Urauffiih
rungsdatums eines Filmes, das immer mit dem
Erstauffiihrungsdatum in den Vereinigten Staa
ten von Amerika gleichgesetzt wird. Das fiihrt
zum Beispie!dazu, daB der britische Film -Walk
in the shadow- aus dem Jahre 1962 mit dem jahr
1966 gekennzeichnet wird, als er in Amerika
herauskam, und der schwedische Film -Valpur
gisnacht« wird mit dem Datum 1941 versehen,
obwohl er aus dem Jahre 1935 starnrnt. Es ware




