
erst en Erscheinen wieder eingestellt. Die Griinde

dafiir liegen nicht nur in finanziellen Problemen,

sondern auch in personlichen Zwisti gkeiten,

auBerlichen (staatlichen) Repression en sowie in

der Abneigung vor Professionalisierung, die als

organisatorische Anpassung an den zu bekamp

fenden Staat empfunden wird. Hinzu kommen

der politische Extremismus und der durch primi

tive Technik erzeugte Mangel an Attraktivitat

der Blatter, die einem groBeren Publikum immer

verschlossen bleiben.

Jenrich nennt auch die positiven Beispiele,

Zeitschriften, die es geschafft haben, langer als

ein Jahr bestehen zu konnen, Da ist z. B. die

»G raswurzelrevolution«, das bekannreste anar

chistische Blatt, das bereits in den 70er Jahren

erschien und heute noch existiert, obwohl viele

Redaktionswechsel Inhalt und auBere Form

mehrfach stark veranderten, T rotz derartiger

Ausnahmebeispiele kommt Jenrich zu einem

vernichtenden Resiimee: -Die anarchistische

Pre sse der Jahre 1945 bis 1985 ist ein getreues

Spiegelbild der anarchistischen Bew egun g in der

Bundesrepublik. D er Anarchismus wie seine

Pre sse wa ren und sind in un ser em Land ohne

Bedeutung . .. «

H ier scheint mir Jenrich ein weni g zu puris

tisch und pessim istis ch zu argumentieren, sind

doch weder die anarchistische Bewe gun g noch

ihre Pre sse ohne jegliche Wirkung geblieben. Die

neuen sozialen Bewegungen haben ihre Ideen

vielfach dem Anarchismus entlehnt. - Propa
ganda durch die Tat« wird auch zukiinft ig eher
iiberz eug en als ideologische Trakrate; die liberta

ren Gruppenmedien miissen da gegen die Szene
informieren und sich als Komrnunikationszent

ren zu etablieren versuchen, und das isr auch eine

wichtige Funktion. ARMIN SCHOLL, Miinster

Ludwig MaaBen : Die Zeitung. Daten - Deutun

gen - Portrats. Presse in der Bundesrepublik

Deut schland. - Heidelberg: R. v. Decker & C. F.

Miill er Verlagsgesellsch aft mbH 1986 (= Heidel

ber ger Wegweiser ), 144 Seiten mit zahlr. Abb.

und Schaubildern.

Mittlerweile schon zwei Jahre auf dem Markt ist

das schmale Bandchen, da s Ludwig MaaBen, wis -
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senschaftlicher An gestellter und Journalist mit

vielfaltiger Medienerfahrung, dem interessierten

Lesepublikum vorgelegt hat. Es ist dies nicht sein

erste s: 1983 erschi en in Kooperation mit Walther

von La Roche eine - Massenmedien- iiberschrie

bene Darstellung mit dem Untertitel »Fakten 

Formen - Funktionen«,

Diese Vorliebe fiir die leitmot ivische Trias, die

beim vorliegenden, speziell dem Phanomen Zei

tung gewidmeten Biichlein mit den Reizwortern

»D aten - Deutungen - Portrats« ersche int, fiihrt

den Leser, der hierin die Grundkonzeption der

Arbeit zu erkennen glaubt, auf eine falsche Fahr

teo Wohl findet sich von alldem ein wenig, aber

die vorangestellten Begriffe bezeichnen nicht

einen gliedernden Rahmen. Vielmehr zeichnet

Maallen, der »daran erinnern- will, »welch wich

tige Rolle das alte Medium Zeitung im Leben des

einzelnen und der Gesellschaft spielt«, iiber acht

Kapitel hinwe g, ausgehend von einem histori

schen AbriB, einen skizz enhaften Entwurf nicht

nur der spez ifische n deutschen Presselandschaft,

sondern der med ialen Eigenart der Zeitung iiber

haupt.

Man erfahrt einerseits streiflichtartig eini ges

iiber rechtliche Rahmenbedingun gen , ty po logi

sche Ordnungskriterien, Strukturprobleme und

kommunikati ve Aspekte, andererseits finden

aber auch scheinbar selbsrverstandliche, banal

anmutende Themen pr oduktion stechnischer Na
tur - wenn etwa der Unterschied zwische n dem

traditionellen Bleisat z und dem modernen Foro
sat z erlautert wi rd - ent spr echende Beachtung.
Ausgewahlte Portrats wichtiger meinungsbilden
der Blatter verschiedener Couleur (s-Frankfurter
Allgemeine Zeitung«, »D ie Welt«, »Siiddeutsche

Zeitung«, »Frankfurter Rundschau«, »die tages
zeitung«, »D ie Zeit«, »Rheinischer Merkur /

Christ und Welt«, »Deutsches Allgemeines

Sonntagsblatt«, »D er Spiegel«) runden die mit

einem kritischen Blick in die Zukunft schlietien

de Darstellung ab, die im wesentlichen auf pre s

sehistorischen Standardwerken, beispielsweise

der »G eschichte der deutschen Presse« von Mar

got Lindemann und Kurt Koszyk, und aktuellen

Statistiken fuBt.

Dem Interessenten ohne entsprechende fach

liche Vorbildung ist damit alles in allem ein

brauchbarer Leitfaden und eine facettenreiche

Einfiihrung in das Zeitungswesen an die Hand
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gegeben, und diese s Er gebni s streben die »H ei

delberger Wegweiser« in ihrem begren zten

riiumlichen Rahmen an. Wer auf eine wissen

schaftliche Verwertung abzielt, wird sowohl hin 

sichtlich der Quantitiit des Materials als auch

hinsichtlich dessen un vollstandi ger, spotlight

arti ger Zusammenstellung unbefriedigt bleiben.

Enttiiuschend auch das Literaturverzeichnis, das
pro Kapitel nicht mehr als zwe i bis sechs Titel

anfiihrt, was selbs t dem inte ressiert en Laien zu

wenig sein diirfte : eine entsprechende Erwe ite

rung im Fall einer N euauflage erscheint ange

brach t. WERNERAUGUSTINOVIC, Kapfenb erg

Wolfgang J. Koschnick: Standard-Lexikon f ur
Mediaplanung und Mediaf orschung. - Miin chen ,

London , N ew York und Pari s: K. G. Saur Verlag

1988, (VI), 600 Seiten mit zahlr. Abb. und graph.

Darstellun gen .

Das Stichwort -Mediaforschung- in d iesem Le

xiko n bestatigt die Vermutung, die sch on der

Titel nahelegt: Dieses Lexikon stiitz t sich auf die

Fachterminologie und die methodische Entwick

lun g vor allem der deut schen Werbetriigerfor

schung. Die Medienfor schung nach dem Ver
stand nis der 6ffentlich- rechtlichen Rundfunk an

stalten und erst recht d ie Anforderungen der
Publizistik- und Kommunikation swissenschaft
an ein solc hes Lexikon finden hier keinen Nie

de rschlag. Zum einen harte eine so lche weirgrei
fend e Aufgabenstellung den Rahmen eines

H andl exikon s bei wei tern iiberschritten, zum an
der en erklart sich diese Einschriinkung durch die

Init iator en diese s Werkes, die Arbeitsgemein

schaft Media Anal yse (AG.MA), und durch die

Vorarbeiten, die in der Vergangenheit vo r allem

von seiten der Veriage unterstiit zt wurden. Die

inh altlichen Einschriinkungen auf Belange der

AG . MA hat sie als die vermutliche AuErraggebe

rin gewo llt; de r Leser muf sie akz eptieren. Da

gegen erklart sich das O bergewi cht bei der Dar

stellung der Druckmedien nur zu einem Te il aus

deren wese ntl ich hoheren mediafor scherischen

Aktivitaten im Vergleich zu denen der elektroni

schen Medien, vielm ehr resultiert es aus den

publizist ischen Vorarbeiten, die diesem Werk

vorausgingen. 24 Jahre kontinu ierliche Ferns eh-

zuschauerfor schung und noch liinger zuriick lie

gende H orerforschung finden keinen adaquaten

Niederschla g in diesem Lexikon. Es fehlen wich

tige Stichworter aus der Medi aforschung [iir die

elektronischen Med ien, beispielhaft seien hier ge

nannt das Behavior-Scan-Verfahren der Gesell

schaft fur Kon sumfor schung, der Coincidental

Check ode r die Ta gesablaufstudie. Die gesamte

Terminologie aus dem Bereich der kontinuierli

che n Zu schauerforschung wird auf ihre H andha

bung in der AG. MA redu ziert . Dieser Um srand

ist urn so iirgerlicher, als der Um gang mit diesem

pra zisesten aller Erh ebungsinstrumente bei den

Anwendern auBerhalb der Rundfunkanstalten

deutliche Verstiindnisprobleme aufwirft. Be

kanntlich gehen Agenturen und Werbungtrei

bende im Rahmen ihre Mediakontrolle zuneh

mend dazu iiber, die tat sachli che Sehbeteiligun g

an den belegten Werbeblocken abzurufen, die

inhalt lich mit der »Sehwahrscheinlichkeit«, wie

sie das Lexikon beschreibt (sie entspri cht der

Nenor eichweite der halb en Stunde des vorletz 

ten Bericht sjahres), wenig gemeinsam hat.

Kos chni ck hat also vo r allem zur Media An alyse

rand standi ge Begriffe ausgelassen, aber auch Be

griffe aus der Arbeit an und mit ihr, z. B. den

Tag esabl auf, der fur die heutige Media Anal yse

ein zentrales Instrument fur die elektronische
Bran che darstellt . Die soge nannten »N euen Me
dien « finden in dem Lexikon ebenfalls keine

Erwiihnung.
Urn das Buch nicht unn ot ig aufzublahe n, ent

halten aile sinnverwa ndten Stichworte lediglich

eine Verwe isung auf das zent rale Stichwo rt, das

ausfiihrlich dargestellt wird. Dieses Kon zept
leuchtet nur ein, wenn es auch kons equent

durchgehalten wird. Hier ein Beispiel, bei dem

Koschnick den Suchenden in eine Sackgasse

[uhrt: »Medicn- Zeitbudge t- (man kann bereits

den Sinn dieses Stichwortes bzw . seine Erwah

nun g in Zweifel ziehen) enthalt nur zwei Verwei

sungen unter dem Aspekt - Mediennutzung«, un 

ter dem man die Erw iihn ung des Begriffes »Zeit

budget« verge blich sucht. Man bekommt dort

eine Tabelle mit Zeitaufwendungen in Minuten

fiir sieben Medi engattungen angebo ten, aus der

weder die Quelle noch das Bezu gsjahr ersichtli ch

sind, und in der die Erwachsenen erst ab 18

Jahren beriicksichtigt sind (fur die AG.MA vol

lig uniiblich) . Wiihlt der Leser d ie zw eite Verwei-




