
HANS-BERND BROSIUS / JOACHIM FRIEDRICH STA AB

Messung und Wahrnehmung politischer Tendenzen
in der Berichterstattung der Massenmedien

1m Bereich der Medienwirkungsforschung kann man mit Lowe ry und De Fleur Theorien
eines universellen Einflusses der Massenmedien von Theorien des selektiven und indirek
ten Einflusses unterscheiden.' Nach dem Mod ell des universellen Einflusses besitzen die
Massenmedien cine direkte und gleichgerichtete Wirkung auf eine Gesellschaft oder auf
Teile einer Gesellschaft . Wahrend dieses Modell zumindest fiir die Erklarung von Meinun
gen und Meinungsanderungcn unangemessen erschierr', fand es im Bereich der Thematisie
rungsfunktion der Massenmedien bzw. der Vermittlung von Wissensaspekten empirische
Unterstutzung.:' Das in Schaubild 1 skizzierte Modell des universellen und direkten
Medieneinflusses impliz iert auch ein bestimmtes methodisches Vorgehen: Diejenigen, die
einem spezifischen Info rmationsangebot in den Massenmedien ausgesetzt sind (Nutzer),
werden in der Regel auf Aggregatebene mit den sogenannten N icht-Nutzern verglichen
(Kontrastgruppen-Analyse). Viele Studien verzichten auf diese Unterscheidung, da sic
zumindest implizit unterstellen, daB aile Medien relativ konsonant berichten und nahezu
aile Mitgliede r einer Gesellschaft Massenmedien nut zen." Neben der meist fehlenden
Beriicksichtigung von Rezipientenvariablen wurde auch das ratsachliche Informations
angebot der Medien in den meisten Untersuchungen wenig differenziert ermittelt."

Wahrend fruhe Studien massive Wirkungen der Massenmedien fanden" und das Modell
universeller Medienwirkungen bestatigten, wiesen spatere Untersuchungen nur gering
fiigige oder gar fehlende Wirkungen nach.7 Gleichzeitig entwickelten sich differenziertere
Modelle , die man mit Lowery und Dc Fleur als Theorien des selektiven und indirekten
Einflusses bezeichnen kann . Diese Ansatze identifizieren auf Rezipientenseite intervenie
rende Variablen, die in den WirkungsprozeB modifi zierend eingreifen. Hierbei handelt es
sich im wesentlichen urn bereits bestehende Meinungen, Zugehorigkeit zu bestimmten
sozialen Gruppen, Mediennutzungsverhalten sowie Personlichkeitsrnerkmale wie Sugge
stibilitat oder Dogmatismus." Diese Konzepte zielen im allgemeinen auf die Selektivitat des
Rezipientenverhaltens, wobei man zwischen Selektivitat der Zuwendung, der Wahrneh
mung und der Erinnerung von Informationen unterscheiden kann ."

Je differenzierter auf seiten der Rezipienten solehe Selektionsmechanismen den Wir
kungsprozeB modifizieren, desto groBer ist die Wahrsch einlichkeit, daf Informationen in

Analysemodell: Medienwirk ung auf Aggregatdate nebene Schaubild 1
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Analysemodell: Medienwirkung auf lndividualdatenebene Schaubild 2
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den Med ien nicht gleichgerichtet und mit gleicher Intensitat auf alle Rezipienten wirken.' ?

Formierung und Anderung von Meinungen haugen vielmehr auch auf der Seite des
Medienangebotes von einer Vielzahl intervenierender Variablen ab, zu denen unter ande
rem auch Argumentationsstrukturen, Positionierung von Argumenten oder Aufmachung
von Beitragen gehoren.!' Daher ist es norwendig, das Informationsangebot der Massenme
dien detailliert und differenziert zu analysieren, wobei man neben formalen und thernati
schen Asp ekten auch den wertenden Gehalt von Aussagen und Beitragen errnitteln mug.
Wegen der notwendigen Differenzierungen auf Medien- und Rezipientenseite sind einfa
che Anal ysemodelle auf Aggregatebene, wie in Schaubild 1 skizziert, nicht mehr anwend
bar, sondern miissen durch Anal ysemodelle auf Individualebene ersetzt werden. Aufgrund
der intervenierenden Rezipienten- und Medienvariablen mug man fur jede Per son das
ind ividuell genutzte Med ienangebot bestimmen und als Stimulus in den Wirkungsprozeg
eingehen lassen .V Schaubild 2 skizziert dieses Analysemodell, wobei sowohl Wahrneh

mung als auch Vera rbeitung von Informationen als komplexe Vorgange anzusehen sind , in
die eine Vielzahl von Variablen eingreifen.

FORSCHUN GSAN SAT Z

Der vorliegende Beitra g stiitzt sich auf folgende Oberlegung: Aus den genannten Grunden
stellt nicht das »objektive«, inhaltsanalytisch gemessene Medienangebot, sondern das
ind ividuelle, subjektiv wahrgenommene Informationsangebot die entscheidende Einllufs
groBe im WirkungsprozeB dar. Der Rezipient konstruiert durch Wahrnehmungsprozesse
das subjektive Informationsangebot aus dem »objektiven«, wobei Voreinstellungen,
Bedurfnisstrukturcn und Interpretationsraster eine wichtige Rolle spielen. Wahrnehmung
eher als Konstruktions- denn als reinen Rezeptionsvor gang zu begreifen hat sich als
theoretisches Rahmenkonzept in der kognitiven Psychologie seit langem etablierr .':' Auch
in der Kommunikationswissenschaft hat diese Sichtweise mit dem transaktionalen Modell
Eingang gefunden. !" Die Wahrnehmung wird folglich als Selektions- oder Filtervorgang
angesehen, durch den sich das »objektive- Informationsangebot der Med ien yom wahrge
nom men en (subjektiven) Informations angebot unterscheidet , D ie Untersuchung verfolgt
drei mite inander verbundene Ziele : Zum einen soil sie klaren, wie grog die Obereinstim
mung bzw. der Unterschied zwischen »objektivern- und subjektivem Informationsangebot
ist; zum zweiten soll sie aufdecken, welche Merkmale des Medienangebotes und welche
Merkmale der Rezipienten die Giite der Obereinstimmung beeinflussen; zum dritten soll
sie unterschiedliche Moglichkeiten der Operationalisierung von »objektivern- und subjek
tiv wahrgenommenem Medienangebot aufzeigen, auf welchen theoretischen Implikationen
diese Operational isierungen beruhen und welche Operationalisierung die subjektive Wahr-
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nehmung am besten beschreibt. Die Umersuchung soil fur Medienwirkungsstudien
Anhaltspunkte liefern, wie das individuelle Informationsangebot aus den Massenmedien
bestimmbar ist und welche Variablen dessen Einfluf modifizieren.

1. »Objektives« und subjektives Informationsangebot konnen sich aus mehreren Grun
den unterscheiden. Der Rezipient kann beispielsweise einen Beitrag nur teilweise rezipie
ren . Durch Copy-Tests'< oder die Registrierung von Augenbewegungen beim Lesen 16laBt

sich bestimmen, was ein Individuum tatsachlich rezipiert hat. Vor allem beim Einfluf der

Medien auf Meinungen ergibt sich aber ein zusatzliches Problem, wei! Rezipienten
wertende Aussagen moglicherweise vollig anders verstehen, als sie der Kommunikator

gemeim oder der Forscher inhaltsanalytisch klassifiziert hat. Diese Diskrepanz zwischen
inhaltsanalytisch gemessener Tendenz von Aussagen oder Beitragen und subjektiv wahr
genommener Tendenz beim Rezipienten ist bisher kaum Gegenstand empirischer Arbeiten
gewesenY Yom Grad der Ubereinstimrnung zwischen diesen beiden Tendenzen hangt
jedoch ab, inwieweit die Inhaltsanalyse wertender Aussagen in der Lage ist, den Stimulus
fur mogliche Meinungs- oder Einstellungsanderungen adaquat zu beschreiben. Der Grad
der Dbereinstimmung legt dabei fest, wie grof die Chance ist, Medienwirkungen iiber
haupt festzustellen, umerstellt man, daf die Wahrnehmung von Tendenz eine zentrale
Voraussetzung fur die Wirkung der emsprechenden Information darstellt, ]e geringer der
Grad der Ubereinstimmung zwischen inhaltsanalytischer Messung und Wahrnehmung ist,
mit desto geringerer Validitat laBt sich in empirischen Studien das tatsachliche Medien
angebot als Pradiktor fur Medienwirkungen benutzen.

2. Der Grad des Zusammenhangs wird vermutlich durch Merkmale der rezipierten
Beitrage und durch Merkmale der Rezipienten modifiziert. Die Dbereinstimmung zwi
schen gemessener und wahrgenommener Tendenz kann beispielsweise fur bestimmte
Beitrage besser sein als fur andere. Denkbar ist, daB der Umfang eines Beitrages ins
Gewicht Wit: je groBer der Umfang, desto leichter iiberliest der Rezipient moglicherweise
wertende Aussagen, desto geringere Bedeutung milst er ihnen zu . Ebenso kann die
sprachliche und thematische Kornplexitat eines Textes den Grad der Ubereinstimmung
beeinflussen. Auch Aufmachung und Plazierung eines Beitrages konnen einen Einfluf
ausiiben. ]e mehr die Ubereinstimmung zwischen gemessener und wahrgenommener
Tendenz von Art und Aufmachung der jeweiligen Beitrage abhangt, desto weniger ist eine
Gleichbehandlung aller Beitrage in der Inhaltsanalyse gerechtfertigt und desto genauer ist
zu erfassen, wie der Rezipiem aufgrund von Lesegewohnheiten und thematischen Prafe
renzen einzelne Beitrage nutzt bzw. welche Typen von Beitragen er bevorzugt oder
vernachlassigt. Als Merkmale der Rezipiemen, die den Grad der Ubereinstimrnung beein
flussen, sind neben eigenen Einstellungen oder Meinungen auch Nutzungsstrategien und
Erfahrungen mit dem Stil des emsprechenden Mediums zu nennen. Ein »geubter« Leser
des »Spiegel- wird moglicherweise die »objektive« und intendierte Tendenz eines Beitrages
leichter und genauer aufnehmen als ein ungeubter Leser, der den »Spiegel- nur selten zur
Hand nimmt. Ein Anhanger der CDU nimmt moglicherweise positive und negative
Aussagen iiber Bundeskanzler Kohl anders wahr als ein Anhanger der SPD .18 ]e mehr sich
bestimmte Gruppen von Rezipienten im Grad der Dbereinstimmung zwischen gemessener
und wahrgenommener Tendenz umerscheiden, desto weniger ist die Inhaltsanalyse wer
tender Aussagen in der Lage, fur aile Gruppen von Rezipienten die Tendenz eines
Beitrages gleich angemessen zu bestimmen. Emsprechend ist es erforderlich, zur Bestim-
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mung .der individuellen Wirkungsqualitat tendenzhaltiger 1nformationen Merkmale der
Rezipienten zu berucksichtigen.

3. Der Grad der Ubereinstimmung zwischen gemessener und wahrgenommener Ten
denz wird nicht nur iiber Merkmale der Beitrage und Rezipienten, sondern auch durch die
Operationalisierung der Ermittlung sowohl von »objektiver. als auch subjektiver Tendenz
beeinflufk Hierbei geht es zunachst um die Differenziertheit der Messung. Zum einen
konnen Aussagen und Beitrage sowohl in der 1nhaltsanalyse als auch bei der Wahrneh
mung des Rezipienten dichotomisiert werden in solche, die fur oder gegen einen bestimm
ten Sachverhalt sprechen. Zum anderen konnen sie jedoch skaliert werden, indem man
neben der Richtung auch das Ausmaf oder Gewicht der Tendenz beriicksichtigt. Hinter
diesen unterschiedlichen Operationalisierungen verbirgt sich die Frage, wie differenziert
ein Rezipient politische Tendenzen erkennen kann. Neben dem Problem des MeBniveaus
existiert auf der Seite der 1nhaltsanalyse das zusatzliche Problem, wie die Verkniipfung
einzelner wertender Aussagen die politische Tendenz eines Beitrages oder des gesamten
Informationsangebotes bestimmt. Hier stellt sich beispielsweise die Frage, ob ein Rezipient
aufgrund der zweimaligen Bewertung eines Aspektes ein Thema gleich positiv oder negativ
wahrnimmt wie aufgrund der einmaligen Bewertung zweier unterschiedlicher Aspekte .
Wie weit beriicksichtigt er also Wiederholungen bei der Wahrnehmung von Tendenz?
Dariiber hinaus ist zu klaren, auf we1che Weise Rezipienten positive und negative
Aussagen gegeneinander aufrechnen. Ist hier die Differenz positiver und negativer Aussa
gen die Basis der Rezipientenwahrnehmung oder das Verhaltnis positiver und negativer
Aussagen zu allen Aussagen eines Beitrages? Eine Differenz von zwei Aussagen kann
beispielsweise durch drei positive und eine negative Aussage oder im Extremfall durch 50
positive und 48 negative Aussagen zustande kommen. Dieser gleichen Differenz wiirde
einmal ein Verhaltnis von 0.66 (2:3), einmal eines von 0.02 (2:98) entsprechen. Solange
nicht geklart ist, welche inhaltsanalytische Berechnung der Tendenz der Wahrnehmung am
besten entspricht, ist auch die Bestimmung des Medienangebotes in Wirkungsstudien in
gewissen Grenzen beliebig; variierende Berechnungen verandern aber die Starke der
gemessenen Medienwirkung.'" Vor diesen Dberlegungen erscheint es unbefriedigend, eine
Berechnungsart zufallig auszuwahlen. Es ware jedoch vollig illegitim, in Wirkungsstudien
diejenige Berechnungsart zu wahlen, die den groBten oder geringsten Wirkungsbetrag
ergibt, solange nicht geklart ist, welche Berechnung der Realitar, d. h. der Wahrnehmung
des Rezipienten, entspricht.

Hinter der Entscheidung, welche Berechnungsweise man in Wirkungsstudien heran
zieht, steht in jedern Fall eine Reihe theoretischer Implikationen iiber den WirkungsprozeB
an sich (Differenziertheit der Rezipientenwahrnehmung, Gewichtung einzelner wertender
Aussagen und ihre Verkniipfung). Die Klarung der Frage, welche Berechnungsweise der
Wahrnehmung des Rezipienten am besten enrspricht, macht diese Implikationen deutlich
und damit einer empirischen Priifung zuganglich.

Die bisherige Darstellung hat gezeigt, wie vielfaltig und oft subtil die Variablen sind, die
bei der Wahrnehmung politischer Tendenzen wirksam sind oder sein konnen. Zur ersten
empirischen Annaherung bietet sich deshalb ein experimenteller Zugriff an, mit dessen
Hilfe man einige bedeutsame der oben angesprochenen Variablen kontrollieren kann.
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ANLAGE DER UNTERSUCHUNG

Die der Untersuchung zugrunde liegenden Annahmen werden anhand der Berichterstat

tung iiber die 35-Stunden-Woche im Jahre 1984 iiberpruft. Grundlage der Analyse sind 32

Beitrage aus der »Suddeutschen Zeitung«. Mit Hilfe einer quantitativen Inhaltsanalyse
wurden aile wertenden Aussagen in diesen Artikeln ermittelr'", wobei zwischen Aussagen,

die fur die Einfiihrung der 35-Stunden-Woche argumentierten, und Aussagen, die die

Beibehaltung der 40-Stunden-Woche befurworteten, also gegen die 35-Stunden-Woche

waren, unterschieden wurde. Mehrere Versuchspersonen sollten die 32 Artikel daraufhin

beurteilen, ob und in welchem Ausmaf sie fur oder gegen die Einfiihrung der 35-Stunden

Woche sprachen.

Auswahl des Themas und der Artikel
Das Thema »35-Stunden-Woche« wurde aus mehreren Grunden ausgewahlt, Zum einen

ist anzunehmen, daf diese Problematik den Befragten in der Regel bekannt ist, sie also die

Insrrumentalitat der publizierten wertenden Aussagen fur eine bestimmte Konfliktlosung

(Einfiihrung der 35-Stunden-Woche oder Beibehaltung der 40-Stunden-Woche) einschat

zen konnen. Zum zweiten liegt fur dieses Thema ein sehr differenziertes, im Rahmen des

DFG-Projektes »Instrumentelle Aktualisierung- unter Leitung von Hans Mathias Kepp

linger erstelltes und angewendetes Codebuch vor, das insgesamt 49 Kategorien umfaBt, bei

denen jewe ils zwischen eindeutigen Aussagen fur die 35-Stunden-Woche (+2), eindeutigen
Aussagen gegen die 35-Stunden-Woche (- 2), eingeschrankten Aussagen fur die 35
Stunden-Woche (+1) und eingeschrankten Aussagen gegen die 35-Stunden-Woche (-1)

unterschieden wurde. Fur insgesamt 10305 Beitrage (mit 49949 wertenden Aussagen)
liegen die Inhaltsanalysedaten vor, so daf sich die Auswahl von Artikeln fur die Untersu

chung auf eine breite Basis stiitzen konnte. Schlielslich erhielt das Thema »35-Stunden

Woche« im Friihjahr 1987, dem Zeitraum der Befragungen, neue Aktualitat durch anste
hende Tarifverhancllungen.

Die Auswahl der 32 Artikel erfolgte in mehreren Schritten. Zunachst sollte sich die
Untersuchung auf eine Zeitung konzentrieren; damit war es moglich, Storeinfliisse durch
unterschiedliche optische Aufmachungen (z. B. Schriftbild) zu vermeiden und die Glaub
wiirdigkeit der publizierten wertenden Aussagen konstant zu halten. Daher umfalhe die
Analyse ausschlieBlich Beitrage aus der »Suddeutschen Zeitung«, Sie ist im gesamten
Bundesgebiet verbreitet und zahlt zu den sogenannten Qualitarszeitungen, an denen sich
Journalisten anderer Medien orientieren.f ' Urn den EinfluB von Stilformen auf die Glaub
wiirdigkeir der wertenden Aussagen auszuschalten, gingen ausschlieBlich informierende
Beitrage in die Analyse ein. Langere Artikel (mit mehr als 50 Spaltenzentimeter Umfang),
blieben unberucksichtigt, damit die Versuchspersonen nicht vom Lesestoff iiberfordert
waren . Aus den verbleibenden Artikeln haben wir fur acht Typen von Beitragen jeweils
vier zusammengestellt. Die Typen unterscheiden sich in drei Merkmalen (23=8): der

Bewertung der 35-Stunden-Woche, der Anzahl der wertenden Aussagen, der Einseitigkeit
der Aussagen. Schaubild 3 verdeutlicht die Klassifikation der Artikel. Die quasi-experi
mentelle Auswahl sollte sicherstellen, daB die verschiedenen Operationalisierungen der
Tendenzberechnungen nicht zu hoch miteinander korreliert sind.

So ist beispielsweise der Typ 1 durch vier Artikel, die fur die 35-Stunden-Woche
sprechen, viele wertende Aussagen enthalten, die moglichst aile die 35-Stunden-Woche
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Klassifikation der 32 uertaendeten Artikel Schaubild 3

Typ

1
2
3
4
5
6
7
8

Bewertung

fur die 35-Stunden-W oche
fur die 35-Stu nde n-Woche
fur die 35-Stunden-Woche
fur die 35-Stunden-Woche
gegen die 35-Stund en-W oche
gegen die 35-Stunden-Woche
gegen die 35-Stunden-Woche
gegen die 35-Stund en-W oche

An zah1der Aussagen

viele
viele
wenige
wenige
viele
viele
wenige
wenige

Einseitigkeit

einseitig
eher ausgewogen
einseitig
eher ausgewoge n
einseitig
eher ausgewogen
einseitig
eher ausgewogen

unterstiitzen, reprasentiert. Typ 2 umfaBt ebenfalls zustimmende Artikel mit vielen
Aussagen, von denen zwar die meisten fur die 35-Stunden-Woche sprachen, jedoch fast
eben so viele dagegen.
Mefiinstrument

Die Versuchspersonen waren aufgefordert, zu den 32 Artikeln, aile aus den entsprechen
den Zeitungsausgaben fotokopiert, jeweils dre i Fragen zu beanrworten. Dabei sollten sie
auf siebenstufigen Skalen angeben, inwieweit der Artikel nach ihrer subjektiven Einschat
zun g fur oder gegen die Einfiihrung der 35-Stunden-Woche spricht (politische Tendenz
des Artikels), fur wie interessant sie den Artikel halten und ob er nach journalistischen
Kriterien gut oder schlecht gemacht ist . Die beiden letzten Fragen dienten lediglich der
Verschleierung des Untersuchungsziels und wurden, zumal die Anrworten uberwiegend in
den leicht positiven Kategorien lagen, nicht weiter ausgewert et . jeder Befragte erhielt eine
Mappe, in der drei bis fiinf zufallig zusammengestellte Artikel mit den ent sprechenden
Fragen enthalten waren . Nach der Rezeption aller vorgelegten Artikel soliten die Ver
suchspersonen die Tendenz des gesamten Informationsangebotes (aller gelesenen Artikel)
ebenfalls auf einer sieben stufigen Skala einschatzen, Dariiber hinau s sollten sie ihre eigene
Meinung zur 35-Stunden-Woche (wiederum siebenstufi g) festhalten und die Intensitat

angeben , mit der sie vier Qualitatszeitungen mit iiberregionaler publizistischer Geltung
(»Frankfuter Rundschau«, »Siiddeutsche Zeitung«, »Frankfurter Allgemeine Zeitung« und
- Die Welt «) nutzen (regelmafsig, ab und zu bzw. gar nicht ), Es nahmen 108 Studenten der
Publizistikwissenschaft in Gruppen von 15 bis 20 Personen an dem zwischen zwanzig und
dreiBig Minuten dauernden Versuch teil. Insgesamt beurteilten die Versuchspersonen 446
Artikel, fur die jeweils zwisch en neun und 17 Einschatzungen vorlagen.
Berecbnung der Tenden z der Artikel

Fur jeden der 32 Artikel lassen sich auf der Grundlage der erhobenen Daten aus der
Inhaltsanalyse mehrere »objektive- Tendenzwerte berechnen, wobei fur diese Werte
folgende Festlegung gilt: Positive Werte charakterisieren Artikel, die eher fur die Einfuh
run g der 35-Stunden-W oche sprechen, negative Werte charakterisieren Artikel, die eher
dagegen sprechen. Die Tendenzwerte unterscheiden sich, je nachdem, ob man die Diffe
renz positiver und negativer Aussagen berechnet oder diese Differenz zusatzlich auf die
Gesamtzahl wertender Aussagen relativiert; ob man Wiederholungen von gleichen Aus
sagen mehrfach beriicksichti gt; ob man eindeutige und eingeschrankre Aussagen unter
schiedlich gewichtet. Aus der Kombination dieser drei Entscheidungen lassen sich ins

gesamt acht verschiedene Tendenzwerte berechnen.
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Zusatzlich kann man fur jede Artikelkombination, die einer Versuchsperson vorgelegen

hat, den Gesamttendenzwert berechnen. Auch hier gibt es mehrere Moglichkeiten. Zum

einen kann man aile vorgelegten Artikel als Einheit betrachten, fur die sich analog zur

Berechnung auf Artikelebene die gleichen acht Tendenzwerte berechnen lassen . Diese

Tendenzwerte implizieren bei ihrer Anwendung auf groBere Einheiten als den Beitrag, daB

ein Rezipient die Tendenz der genutzten Information iiber die Tendenz der wertenden

Aussagen wahrnimmt, vollig unabhangig von deren Verteilung auf einzelne Beitrage. Die
Beitrage iibernehmen jedoch moglicherweise fur den Rezipienten cine Strukturierungs

funktion, indem die Wahrnehmung der Tendenz aller vorgelegten Informationen durch die

Verknupfung der wahrgenommenen Tendenzen einzelner Beitrage zustande kommt. Dies
unterstellt ein Zwei-Stufen-Modell der Wahrnehmung von Tendenz. Zunachst beurteilt
der Rezipient die Tendenz eines Beitrages; die Tendenz der »Berichterstattung- (aller
genutzten Beitrage) beurteilt er dann durch Verknupfung der Beitragswerte.

Die unterschiedlichen Tendenzwerte beruhen, wie oben gezeigt, auf unterschiedlichen
theoretischen Annahmen. Indem man die inhaltsanalytisch gewonnenen Tendenzwerte in
Beziehung setzt zur subjektiv wahrgenommenen Tendenz, kann man auf der Grundlage

der Starke einzelner Zusamrnenhange AufschluB dariiber erlangen, welche Annahmen

empirisch gerechtfertigt sind. Die Zusammenhange lassen sich modifizieren durch Merk

male der Rezipienten, formale Merkmale der Beitrage und durch den Typ der Beitrage (vgl.
Schaubild 3).

ERGEBNISSE

Urn den Zusammenhang zwischen inhaltsanalytisch gemessener und subjektiv wahr

genommener Tendenz zu bestimmen, haben wir Regressionen berechnet, in die die

inhaltsanalytisch gemessene Tendenz als unabhangige, die subjektiv wahrgenommene
Tendenz als abhangige Variable eingehen. Die Hohe des beta-Gewichtes beschreibt die
Starke des Zusammenhangs. Regressionen haben wir anstelle von Korrelationen verwen
det, weil der Zusammenhang gerichtet ist: Die inhaltsanalytisch gemessene Tendenz
beeinfluBt die wahrgenommene Tendenz.
1. Genereller Zusammenhang zwischen inhaltsanalytisch gem essenen und subjektiv wahr
genommenen Tendenzen

Die Tendenz einzelner Beitrage oder der Berichterstattung allgemein wird in der
Kommunikationswissenschaft ublicherweise uber das Verhaltnis positiver und negativer
Aussagen bestirnmr.V Fur die folgende Analyse findet zunachst der Tendenzwert aus der

Inhaltsanalyse Verwendung, der den ublichen Berechnungsverfahren am nachsten kommt.
Hierzu wird die Differenz zwischen positiven und negativen Aussagen auf die Gesamtzahl
aller wertenden Aussagen relativiert, wobei gleiche Aussagen mehrfach in die Berechnung
eingehen. Zusatzlich wird nicht zwischen eindeutigen und eingeschrankten Aussagen

differenziert. Die Regression dieses T endenzwertes auf die wahrgenommene Tendenz
einzelner Artikel ergibt ein beta-Gewicht von 0.33 (t=7.44; p<O.OOOl). Die inhaltsanaly
tisch gemessene Tendenz steht somit in Einklang mit der subjektiv wahrgenommenen
Tendenz. Der Zusammenhang ist zwar statistisch hoch signifikant, erklart jedoch nur elf
Prozent der Varianz der wahrgenommenen Tendenz, wenn man die entsprechende Korre

lation berechnet. Unterstellt man, wie eingangs ausgefiihrt, daB die wahrgenommene
Tendenz von Beitragen eine Voraussetzung fur die Wirkung der entsprechenden Aussagen
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auf Meinungen darstellt, so beschreibt die inhaltsanalytisch gemessene Tendenz in der hier
verwendeten Berechnungsform nur unzureichend den tatsachlichen Stimulus im Medien
wirkungsprozeB. Der Zusammenhang fiele vermutlich noch schwacher aus, wenn man
anstelle der Studenten eine rcprasentative Bevolkcrungsstichprobe befragt harte, da man
bei Studenten eine iiberdurchschnittliche Sprachkompetenz voraussetzen kann; sie sind
deshalb eher in der Lage, Argumentationsstrukturen adaquat wahrzunehmen, und vor
allem fiir indirekte Argumentationen sensibler.P

Berechnet man die Tendenz aller Artikel, die eine Versuchsperson beurteilt hat, auf die
gleiche Weise und nimmt eine Regression auf die Wahrnehmung der Gesamttendenz dieser
Artikel vor, so ergibt sich ein beta-Gewicht von 0.29 (t=3.06; p<O.Ol). Der Zusammen
hang zwischen gemessener und wahrgenommener Tendenz verandert sich also nur
unwesentlich, zieht man als Analyseeinheit aile von einer Person rezipierten Beitrage
heran . Der unbefriedigende Zusammenhang kommt somit nicht durch die Konzentration
auf die Einheit »Artikel- zustande,
2. Einflufi von Rezipientenmerkmalen

Die folgende Analyse geht der Frage nach, ob und inwiewe it Merkmale der Rez ipienten
den allgemeinen Zusammenhang zwischen gemessener und wahrgenommener Tendenz
beeinflussen. Zunachst ist denkbar, daB die eigene Meinung zum Konflikt »35-Stunden
Woche« die Wahrnehmung wertender Aussagen im Sinne konsistenztheoretischer Ober
legungen beeinfluBt. Dies isr dann der Fall, wenn die Meinung unabhangig von der
gemessenen Tendenz die Wahrnehmung steuert. Zur Priifung dieser Annahme haben wir
eine multiple Regression mit der gemessenen Tendenz und der eigenen Meinung als
unabhangigen Variablen gerechnet. Wie sich dabei zeigt, hat die eigene Meinung keinen
EinfluB auf die Wahrnehmung der Tendenz von Beitragen (beta=-0.04; n.s.) . Auch auf
der Ebene aller genutzten Beitrage ergibt sich kein Einfluf der eigenen Meinung
(beta=0.05; n.s .). Die Tendenz von Beitragen wird demnach nicht durch die eigene
Meinung verzerrt wahrgenommen. Will man die wahrgenommene Tendenz durch die
gemessene Tendenz beschreiben, kann dies also ohne Beriicksichtigung der eigenen
Meinung erfolgen. Dies bedeutet naturlich noch nicht, daB die eigene Meinung im
WirkungsprozeB selbst ohne Bedeutung ist. Konsistenzeffektc scheincn som it nicht so sehr
auf der Ebene der Wahrnehmung als vielmehr auf der Ebene der Verarbeitung bzw. der
Evaluierung der wertenden Informationen zu liegen. Inwieweit dieses Ergebnis auch auf
andere Teilpopulationen der Gesellschaft zutrifft, laBt sich auf der Grundlage der vorl ie
genden Daten nicht klaren; dazu waren Reprasentativitat anstrebende Foigeuntersuchun
gen notwendig,

Eine weitere Personenvariable, die die Wahrnehmung von Tendenz beeinflussen konnte,
ist die Rezeptionsgewohnheit der Versuchspersonen. Ais Indikator fur die Rezeptions
gewohnheit haben wir die Frage nach der Nutzungsintensitat der Qualitatszeitungen
herangezogen mit der Vermutung, Leser der »Siiddeutschen Zeitung« seien besser in der
Lage, die »objektive- Tendenz von Beitragen aus dieser Zeitung zu erkennen. Dariiber
hinaus konnen diejenigen, die vermehrt iiberregionale Zeitungen lesen, moglicherweise die
Tendenz besser erkennen als Wenigleser dieser Gattung. Urn den Einfluf dieser beiden
Variablen zu ermitteln, haben wir jeweils Kontrastgruppen gebildet. Hierzu wurden zum
einen diejenigen, die angaben, die »Suddeutsche Zeitung- zumindest ab und zu zu lesen,
von denjenigen unterschieden, die angaben, die »Suddeutschc Zeitung- nie zu lesen. Zum
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Zusammen hang zwischen inhaltsanalytisch gemessener und subjek tiv wahrgenom
mener Tendenz von Artik eln bei Personen mit unter schiedlichen Rezeptions
gewohnheiten

Tabelle 1

Leser der »52«
N icht-Leser der »52«
Viel-Leser"
Wenig-Leser"

beta =

0.40
0.27
0.35
0.31

t=

5.88
4.83
5.65
4.85

p < n =

0.0001 182
0.0001 264
0.0001 227
0.0001 219

':. der Qua lirarszeitungen mit iiberregionaler publizistischer Geltung

anderen wurden diejenigen, die iiberdurchschnittlich haufig Qualitatszeitungen lesen, von
denjenigen unterschieden, die dies unterdurchschnittlich tun. Fiir die Kontrastgruppen
haben wir getrennt Regressionen gerechnet. Die Anal yseeinheit ist der Beitrag. Tabelle 1
zeigt die Ergebnisse der getrennten Regres sionen.

Die Nutzung der »Siiddeutschen Zeitung- hat einen Einfluf auf die Obereinstimmung
zw ischen wahrgenommener und gemessener Tendenz von Beitragen, denn Leser der
»Siiddeutschen Zeitung« beurteilen die Tendenz der Beitrage eher entsprechend den
inhaltsanalytisch gemessenen Werten. Die Nutzungsintensitat der iiberregionalen Quali
tatszeitungen allgemein spielt indes keine Rolle. Offensichtlich rragr nur die Nutzung des
spezifischen Mediums, aus dem ein Beitrag stammt, nicht jedoch die Nutzung der
Mediengattung zu r Verbesserung des Zu sammenhangs zwischen gemessener und wahr
genommener Tendenz bei. Hieraus kann man folgern : D ie gemessene Tendenz stimmt urn
so eher mit der wahrgenommenen iiberein, je langer und je intensiver ein Rezipient ein
bestimmtes Medium nutzt. Das bedeutet auch, daB diesel ben Beitrage in Abhangigkeir von
Nutzungsdauer und -intensitat Rezipienten unterschiedliche Tendenzen vermitteln.
3. Einflufl von Artikelmerkmalen

Die folgende Analyse geht der Frage nach, ob und inwi eweit der allgemeine Zusammen
hang zwischen gemessener und wahrgenommener Tendenz durch Merkmale der vorgeleg
ten Beitrage beeinflufit wird . Als Merkmale wurden Umfang des Beitrages und GroBe der
Schlagzei!e in der Inhaltsanalyse beriicks ichtigt. Zunachst ist denkbar, daB der Umfang
einen EinfluB auf den Zusammenhang ausiibt, Ein Leser nimmt vermutlich die »objektive
Tendenz von wenig umfangreichen Artikeln besser wahr als die Tendenz von langeren
Beitragen, Zur Priifung dieser Annahme haben wir den Umfang der Artikel anhand des
Mittelwertes dichotomisiert . Fiir die Gruppen der unterdurchschnittlich (7 bis 24 Spalten
zentimeter) und iiberdurchschnittlich umfangreichen Artikel (25 bis 49 Spaltenzentimeter)
wurden getrennte Regre ssionen berechnet . In gleicher Weise wurde der relat ive Umfang
der Schlagzeile dichotomisiert . Der relative Umfang ist der Quotient aus dem Umfang der
Schlagzei!e und dem Gesamtumfang des Artikels. Der relative Umfang der Schlagze ile
wird verwendet, wei! der absolute Urn fang hoch mit dem Gesamtumfang des Artikels
korreliert ist (r=0.49; p <O .Ol). Auch hier haben wir fur die beiden Kontrastgruppen
getrennte Regressionen gerechnet. Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse im Uberblick.

De r Umfang von Artikeln hat einen Einfluf auf die Ubereinstimmung zwischen
wahrgenommener und gemessener Tendenz. Die Versuch spersonen haben Artikel mit
geringem Umfang eher entsprechend den inh altsan alytisch gemessenen Werten eingestuft.
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Zusammenhang zwischen inhaltsanalytisch gemessener und subjek tiv wahrgenom
mener Tende nz bei Artik eln mit unte rschiedlicher Aufmachung

Tabelle 2

Artikel mit groBem Umfan g
Artikel mit geringem Umfang
Artikel mit relativ grofler Schlagzeile
Artikel mit relativ kleiner Schlagzeile

beta =

0.18
0.41
0.46
0.22

t =

2.57

7.22
6.72
3.67

p <

0.05
0.0001
0.000 1
0.001

n=

193
253
174
272

Hieraus kann man folgern: Die gemessene Tendenz von Beitragen stimmt urn so eher mit
der wahrgenommenen Tendenz iiberein, je kiirzer der betreffende Artikel ist , Ahnliches
ergibt sich in bezug auf die relative GroBe der Schlagzeile. Art ikel mit relativ groBer
Schlagzeile werden von den Versuchspersonen eher entsprechend den inhaltsanalytisch
gemessenen Werten eingestuft. Die gemessene Tendenz von Beitragen, das kann man
hieraus folgern , stimrnt urn so eher mit der wahrgenommenen Tendenz iiberein, je groBer
der relative Umfang der Schlagzeile ist. Wenn die Wahrnehmung von Tendenz eine
wesentliche Voraussetzung fiir die Wirkung der prasentierten Aussagen dar stellt, dann
beschreibt die durch die Inhaltsanalyse ermittelte Tendenz den Stimulus im Medienwir
kungsprozeB bei kiir zeren Beitragen und bei Beitragen mit relativ umfangreicher Schlag
zeile besonders prazise.
4. Formen der Operationalisierung inhaltsanalytisch gemessener und subjektiv wahr
genommener Tendenz

Die folgende Analyse beschaftigt sich mit der Frage , ob und inwieweit unterschiedliche
Formen der Operationalisierung den Zusammenhang zwischen gemessener und wahrge
nommener Tendenz beeinflussen. In den bisherigen Regressionen wurde durch die Skalie
rung der wah rgenommenen Tendenz impli zit unterstellt, daB Rezipienten in der Lage sind,
politische Tendenzen von Beitragen abgestuft wahrzunehmen und damit Einseitigkeit
graduell zu bemerken. Moglicherweise sind Rezipienten damit jedoch iiberfordert, so daB
der relativ schw ache generelle Zusammenhang zwischen gemessener und wahr genomme
ner Tendenz an der zu differenzierten Erfassung der wahrgenommenen Tendenz liegt. Zur
Priifung dieses Sachverhaltes haben wir sowohl wah rgenommene als auch gemessene
Tendenz der vorgelegten Artikel dichotomisiert, neutrale Wahrnehmungen blieben unbe
rucksi cht igt , Zur Feststellung des Zusammenhangs wird ein Ch i-Quadrat-Test iiber die
entsprechende Vierfeldertafel gerechnet. Wie Tabelle 3 zeigt, wachst die Starke des
Zusammenhangs nichr durch die Reduzierung des Datenniveaus an. Eine mangelnde

Zusammenhang zwischen inhaltsanalytisch gemessener und subjek tiv wahrgenom
mener Tendenz von A rtikeln bei Reduzierung des MeJlniveaus

Tabelle 3

wahrgenommen e Tenden z
gegen die 35-Std.- Woche fur die 35-Std.-Woche

gemessene Tenden z gegen die 35-Std.-Woche
fur die 35-Std.-Woche

133
23

81
73

Chi' =28.96; p < O.OOOl; Phi =0.32
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Differenzierungsfahigkeit der Versuchspersonen kann folglich nicht fur den schwachen
Zusammenhang zwischen gemessener und wahrgenommener Tendenz verantwortlich
gemacht werden.

Den bisherigen Analyseschritten lag eine spezifische Operationalisierung der inhaltsana
lytisch gemessenen Tendenz zugrunde, die auf bestimmten Implikationen beruhte: Aile
wertenden Aussagen haben wir gleich behandelt, gleichgultig, ob es sich dabei urn
Wiederholungen handelte oder nicht, Dariiber hinaus wurde bisher nicht zwischen eindeu
tigen und uneingeschrankten Aussagen differenziert und der Unterschied positiver und
negativer Aussagen auf aile wertenden Aussagen relativiert. Moglicherweise sind diese
Implikationen teilweise unangemessen und fiihren deshalb zu einer Unterschatzung des
Zusammenhangs von gemessener und wahrgenommener Tendenz. Es ist moglich, auf
Beitragsebene aufgrund der Kombination dieser Implikationen acht verschiedene
Tendenzwerte aus der Inhaltsanalyse zu berechnen. Fur jeden dieser acht Werte wird eine
Regression auf die wahrgenommene Tendenz vorgenommen. Tabelle 4 zeigt die einzclnen
beta-Gewichte der Regressionen.

Als Ergebnis bleibt festzuhalten: Die einzelnen Berechnungsmodelle produzieren keine
gravierenden Unterschiede in Zusammenhang zwischen gemessener und wahrgenommener
Tendenz. Dies ist hauptsachlich auf die hohe Interkorrelation der acht Tendenzwerte
zunickzufiihrcn, die trotz der a-priori-Klassifikation der 32 Artikel zustande kommt, weil
in der Regel bei der Berechnung die Richtung der Tendenz eines Artikcls (fur oder gegen
die 35-Stunden-Woche) erhalten bleibt. Interpretiert man die geringen Unterschiede
dennoch, so zeigt sich, daf die Relativierung der Differenz positiver und negativer
Aussagen die wahrgenommene Tendenz ausnahmslos besser beschreibt. Klammert man
Wiederholungen bei der Berechnung der Tendenz aus, verbessert sich der Zusammenhang;
dieser wird durch abgestufte Erfassung der Tendenzstarke von Aussagen weiter gesteigert.
Der Wahrnehmung der Rezipienten entspricht somit am ehesten ein Tendenzwert, der die
Differenz positiver und negativer Aussagen relativiert, Wiederholungen nicht berucksich
tigt und die Tendenzstarke abgestuft einbezieht. Auch wenn die Umerschiede zwischen
den einzelnen beta-Gewichten sehr gering sind, kann man durch die gunstigste Berechnung
14 Prozent der Varianz der wahrgenommenen Tendenz erklaren, verglichen mit lediglich
acht Prozent im ungunstigsten Fall. Allerdings kann man auch durch Variation der

Zusammenhang zwischen inhaltsanalyttsch geme ssener und subjektiv wahrgenom
mener Tenden z von Artikeln bei unterscb iedlichen Berechnungsformen

Tabelle 4

Beriicksichtigung von Wied erholungen
ja

Abstufung der Tendenzscarke
ja nem

nern
Abstufung der Tendenzstarke
ja nem

Relativierung der Differenz ja beta = 0.33 0.33"" 0.37 0.35
positiver und negati ver Aussagen t = 7.46 7.44 8.43 7.77

P < 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

nem beta = 0.30 0.28 0.33 0.28
t = 6.69 6.22 7.30 6.24

P < 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

>;. Dieses beta-Gewi cht entspri cht dem unter Punkr 1 dargestellt en.
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Zusamme nhang zwischen inhaltsanalytisch gemessener und subjektiv wahrgenom
mener Tendenz der vorgelegten Gesamtinform ation bei unterschiedlichen Berech
nungsformen

Tabelle 5

Beriicksicht igung von Wiederholungen
nem
Abstufung der Tendenzs tarke
ja nein

ja
Ab srufung der Tendenzstarke
ja nein

Relat ivierung de r Differen z ja beta = 0.\9 0.29 0.3\ 0.29
positiver und negati ver Au ssagen t = 3.\2 3.06 3.42 3.\7

P < 0.01 0.0\ 0.00\ 0.01

nem beta = 0.20 0.\6 0.2\ 0.\6
t = 2.\6 1.62 2.25 1.62

P < 0.05 n.s. 0.05 n.s.

Berechnungsart den Zusammenhang zwischen gemessener und wahrgenommener Tendenz

nicht entscheidend verbessern; generell bleibt der uberwiegende Anteil der Varianz

ungeklart.
Die gleiche Analyse haben wir fur aile Artikel, die cine Versuchsperson beurteilt hat,

vorgenommen, wobei die »objektive- Tendenz sich aus allen Aussagen in dies en Beitragen

berechnet, die subjektiv wahrgenommene Tendenz aus der Gesamtbeurteilung der gelese

nen Artikel. Tabelle 5 zeigt die einzelnen beta-Gewichte der Regressionen auf der Basis der

acht verschiedenen Berechnungsformen.

Die Analyse auf der Ebene der vo rgelegten Gesamtinforrnation, def iniert als alle einer

Versuchsperson vorgelegten Artikel, fuhrt zu den gleichen Ergebnissen wie die Analyse auf

Beitragsebene. Die Zusammenhange erweisen sich allerdings generell als schwacher, Dies

steht mit den Ergebnissen bei der Berucksichtigung des Umfangs (vgl. Tabelle 2) in

Einklang. Bei umfangreichen Einheiten wird die Tendenz schlechter »erkannt- als bei

kleineren Einheitcn. Der inhaltsanalytisch berechnete Tendenzwert, der die Wahrnehmung

der Versuchspersonen am besten reprasentiert, ist jedoch wiederum derjenige, der die
Differenz positiver und negat iver Au ssagen relati viert, Wiederholungen auBer acht liiBt
und die Starke einzelner Au ssagen beriicksichtigt. Nimmt man an, daB Beitrage eine
Strukturierungsfunktion ausiiben und berechnet deshalb die Tendenz der vorgelegten
Gesamtinformation auf der Basis der Tendenz einz elner Beitrage (dies ist durch Summa
tion der Mittelung der Ein zeltendenzen moglich), so andert sich nichts an der Struktur der
Ergebnisse. D ie beste Ubereinstimmung mit der wahrgenommenen Tendenz ergibt sich,
wenn man den optimalen Beitragstendenzwert (vgl. Tabelle 4) fur aile gelesenen Artikel
summiert und durch die Anzahl der Artikel dividiert , Das beta-Gewicht der Regression
betragt in diesem Fall 0.31 (t=3.39; p <0.001) . Diese fur Beitrage und Berichterstattung

du rchgangigen Ergebnismuster messen den geringen Unterschieden zwi schen den einzel

nen Tendenzberechnungen eine groBere Bedeutung zu, we il die Tendenzwerte, wie bereits

oben ausgefiihrt, hoch miteinander korreliert sind. Durch die Auswahl der 32 Artikel (vgl.

Schaubild 3) haben wir zw ar versucht, die Interkorrelation niedrig zu halten, offensichtlich

ist dies jedoch bei realem Medienmaterial nur eingeschrankt moglich. Urn bedeutsame

Interkorrelationen vollstandig zu vermeiden bleibt als Ausweg, mit experimentellen Varia

tionen des Informationsangebotes zu arbeiten.
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KONSEQUENZEN FUR DIE WIRKUNGSFORSCHUNG

Die zentrale Annahme der vorliegenden Untersuchung war, daf die Wirkung tendenzhal
tiger Informationen in den Medien entscheidend davon abhangt, wie Rezipienten die
Tendenz wahrnehmen.

In der empirischen Studie wurde die durch Inhaltsanalyse gemessene politische Tendenz
von Beitragen mit der von Rezipienten wahrgenommenen Tendenz verglichen. Bezogen
auf die drei Ausgangsfragen laBt sich folgendes festhalten:

1. Gemessene und wahrgenommene Tendenz stimmen nur maBig uberein, Die erklarte
Varianz liegt bei 10 bis 15 Prozent.

2. Bestimmte Merkmale des Medienangebotes und des Rezipienten beeinflussen die
Giite der Ubereinstimmung. Bei Lesern, die eine Zeitung nutzen, ist die Ubereinstimmung
zwischen gemessener und wahrgenommener Tendenz groBer als bei Nicht-Lesern. Gernes
sene und wahrgenommene Tendenz stimmen bei Artikeln mit geringem Umfang oder mit
relativ groBer Uberschrift besser iiberein als bei langeren Artikeln oder solchen mit relativ
kleiner Uberschrift. In Wirkungsstudien, die ublicherweise die wahrgenommene Tendenz
nicht erheben, sollte man folglich die inhaltsanalytisch gemessene Tendenz von Beitragen
mit den jeweiligen Regressionskoeffizienten gewichten. Hierbei ist es erforderlich, zum
einen unterschiedliche Beitrage mit gleicher Tendenz in Abhangigkeit ihrer Merkmale,
zum anderen gleiche Beitrage fur unterschiedliche Rezipientengruppen verschieden zu
gewichten.

3. Durch Variationen der Berechnungsform laBt sich durch die gemessene Tendenz die
wahrgenommene Tendenz besser oder schlechter beschreiben. Die verschiedenen Berech
nungsformen beruhen auf unterschiedlichen theoretischen Annahmen, Die Berechnungs
form, die eine optimale Ubereinstimmung zwischen gemessener und wahrgenommener
Tendenz liefert, unterstiitzt folgende Annahmen: Rezipienten relativieren bei der Wahr
nehmung von Tendenz positive und negative Aussagen auf alle wertenden Aussagen, sie
berucksichtigen Wiederholungen der gleichen Argumente nicht und differenzieren zwi
schen eingeschrankt und eindeutig wertenden Aussagen.

Auch wenn man die genannten Variablen beriicksichtigt und die optimale Berechnungs
form fur die gemessene Tendenz wahlt, bestehen weiterhin deutliche Diskrepanzen zur
wahrgenommenen Tendenz. Angesichts der eingangs formulierten Annahme hat dieser
Befund gravierende Konsequenzen fur die Wirkungsforschung. Wenn schon die Messung
der Tendenz durch Inhaltsanalysen mit der Wahrnehmung dieser Tendenz durch den
Rezipienten nur bis zu maximal 15 Prozent ubereinstimmt, kann eine Wirkung der
gemessenen Tendenz auf EinsteUungen oder Meinungen der Rezipienten diesen Grenzwert
kaum uberschreiten. Sie wird eher deutlich darunter liegen, da zum einen neben den
Massenmedien auch andere QueUen die Meinungsbildung beeinflussen, zum anderen
Rezipientenvariablen wie vorhandenes Wertsystem, subjektive Wichtigkeit des Themas
oder soziale Merkmale die Wirkungschance von (bereits durch die Wahrnehmung verzerr
ten) tendenzhaltigen Beitragen begrenzen.

Daher wird man die ratsachlichen Medienwirkungen aufgrund der unzureichenden
Messung des wahrgenommenen Informationsangebotes eher unterschatzen, das sich durch
eine angemessene Beriicksichtigung der genannten intervenierenden Variablen realistischer

bestimmen laBt.
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Fiir die Wirkungsforschung im Bereich von Meinungen oder Einstellungen stellt dies
eine unbefriedigende Situation dar. Mindestens drei Moglichkeit en ergeben sich, wie man
unter diesen Urnstanden weiter verfahren kann :

1. Da die Inhaltsanalyse sich offenbar nur in Grenzen als geeignet erweist, das subjektiv
wahrgenommene Medienangebot zu beschreiben, muf man auf sie verzichten. »O bjektiv«
gemessene und sub jektiv wahrgenommene Tendenz liegen so weit auseinander, daB es
angebracht erscheint, die Kon zepti on einer »objektiven« Tendenz aufzugeben. Die Ten
denz politi scher Informationen ware dann nur iiber subj ektive Einschat zun gen bestimm
bar. Solange keine geeigneteren Methoden zur Verfiigung stehen, bedeutet dies das Ende
der Wirkungsforschung im Bereich von Einstellungen und Meinungen, zumindest was
empirisches Vorgehen betrifft. Gerade die differenzierten Ergebnisse der vorliegenden
Studie geben aber keinen AnlaB zu einer derart fatalisti schen Sichrweise.

2. Die Obereinstimmung von gemessener und wahrgenommener Tendenz laBt sich auch
unter Beriicksichtigung weiterer intervenierender Variablen nicht ent scheidend verbe ssern.
Da jedoch keine geeignetere Methode als die Inhaltsanalyse zur Beschreibung des Medien
angebotes vorliegt, muf man die geringeren Wirkungschancen, die durch die fehlende
Obereinstimmung impliziert werden, in Kauf nehmen. Entsprechend geringe Effekte in
Wirkungsstudien sind damit als bedeutsamer anzusehen. Auch geringe Einstellungs
anderungen lassen sich auf das Medienangebot zuruckfiihren und wiirden entsprechend
deutlicher, wenn es bessere Methoden zur Beschreibung der wahrgenommenen Tendenz
gabe, Bei dieser Oberlegung bleibr die Konzeption einer »objektiv« meflbaren Tendenz
erhalten. Objektiv gemessene und subjektiv wahrgenommene Tendenz liegen zwar ausein
ander, sind jedoch prinzipiell ineinander uberfiihrbar, wenn adaquare Verfahren dafur
vorliegen.

3. Die Obereinstimmung von gemessener und wahrgenommener Tendenz liiBt sich
optimieren, indem man sowo hl auf Med ien- wie auf Rezipientenseite weitere intervenie
rende Variablen - beispielsweise vorhandene Kenntnis einzelner Aussagen, wahrgenom
mene Glaubwiirdigkeit eines Mediums, Argumentationsstruktur in einem Beitrag oder
Textkornplexitat - berucksichtigt, Dazu waren weitere empirische Untersuchungen wie die
vorliegende notwendig. Ziel dieser Untersuchungen muBte sein, fur jeden Rezipienten das
subjektiv wahrgenommene Informationsangebot zu bestimmen, indem man das gemessene
»objektive- Informationsangeb ot individuell gewichtet. Es bietet sich an, anhand der
Regressionskoeffizienten Inh altsanal ysedaten und Befragungsdaten fur jeden Rezipienten
einzeln zusammenzufiihren, wobei die Gewichtung der Tendenz sowohl durch Beitrags
als auch durch Rezipientenmerkmale gesteuert erfolgen mufs. Diese Untersuchungen
miissen zunachst unabhangig von Wirkungsstudien im engeren Sinne vorgenommen
werden, da es in der Regel nicht rnoglich ist, in Wirkungsstudien die subjektive Wahrneh
mung einzelner rezipierter Beitrage zu messen. Solche Untersuchungen konnen als Vorstu
dien zur Wirkungsforschung dien en und an einem zentralen Punkt, der Wahrnehmung des
Rezipienten, dazu beitragen, differenziertere und angemes senere Theorien der Medienwir
kun g zu entwickeln und empiri sch zu prufen,
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