
248 Buchbesprechungen

Greenfield die Wirkungen von Videospielen
(auch als Tele-, Computer- oder Bildschirm
spiele bezeichnet) und Computern. Auch hier
steht die Frage im Vordergrund, welche Fertig
keiten mit der Nutzung dieser neuen Medien
verbunden sind, welche Fahigkeiten sich mit ih
rer Hilfe [ordem und welche Lerneffekte sich
mit ihnen erzielen lassen. Konnte Greenfield bei
den Oberlegungen zum Thema Fernsehen auf
eine breite Palette von Forschungsbefunden 
nichr zulet zt ihre eigenen - zuriickgreifen, so
bewegt sie sich jetzt auf wissenschaftlichem Neu
land. Neben den wenigen Studien, die dazu vor
liegen, schopft sie nun vor allem aus ihrer Erfah
rung bei der Befragung von Kindern und Jugend
lichen zu Videospielen und Computern und aus
ihren eigenen Bemiihungen, den Umgang damit
zu erlernen.

Wie Greenfields Erfahrungen zeigen, ist
Videospielen keineswegs eine geistlose Tatigkeir.
Ein solches Spiel zu beherrschen, erfordert viel
mehr das Erkennen und Integrieren komplexer
Informationen und Interaktionen, urn iiberhaupt
die Gesetzmaliigkeiten des Spiels abzuleiten und
in eigene Handlungen umzusetzen. Videospiele
machen auch nicht notwendigerweise gewalt
tatig , Sie beziehen ihre Attraktivirar vor allem aus
der visuellen Dynamik und der Moglichkeit des
Spielers, das Geschchen zu becinflussen - Ele
mente, die sich auch ohne gewalthaltige Spiel
inhalte umset zen lassen. Hier iibt Greenfield
deutliche Kritik an den Herstellern, die haufig
glauben, auf gewaltbezogene Spielideen nicht
verzichten zu konnen.

Sehr optimistisch beschreibt sie schlie6lich die
Chancen, die in der Ausbreitung des Computers
liegen. Einerseits besitzt er die Vorziige des
Fernsehens, andererseits bietet er die Moglich
keit der Interaktion; er kann sich an das indivi
duelle Lernniveau des Kindes anpassen und auf
seine Fortschritte reagiercn. Hier sieht Green
field vor allem die Chance zur Oberwindung von
Bildungsnachteilen. Allerdings fordert sie Eltern
und Erzieher zu einem reflektierten Einsatz des
Computers auf.

Das Buch raurnt mit vielen Vorurteilen auf
und erweitert den Blickwinkel in der Beurteilung
elektronischer Medien. Schon deshalb ist es ein
niitzliches - und notwendiges - Buch. Es ist
dariiber hinaus aber noch in dreierlei Hinsicht

wertvoll : Erstens liefert es einen aktuellen For
schungsiiberblick zur Wirkung der elektroni
schen Medien auf Kinder. Zweitens ist es auch als
Ratgeber fur Eltern und Erzieher angelegt, denn
Greenfield entwickelt aus ihren Befunden Leit
linien fiir eine multimediale Erziehung. Drittens
haben die Bearbeiter der deutschen Ausgabe den
Wert des Buches noch durch einen umfangrei
chen Anhang erhoht, in dem sie neue Literatur
aus dem deutschsprachigen Raum erganzt, aktu
elle Daten aus der Bundesrepublik Deutschland
angefiigt und auch kritische Bewertungen der
Darstellungen Greenfields angebracht haben .
Diese Miihe werden vor allem diejenigen zu
schatzcn wissen, die selbst auf diesem For
schungsfeld tatig sind. SABINE HOLICKI,Mainz
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Anfang der 80er Jahre veranstaltete die Schwei
zerische Gesellschaft fur Kornmunikations- und
Medienwissenschaft (SGKM) auf Initiative von
Florian H. Fleck zwei Arbeitstagungen iiber das
Thema »Die Okonomie der Medien« , Irn An
schluf daran fand sich ein Arbeitskreis von elf
Mitgliedern zusammen, der sich zunachst in
mehreren internen Vortragsrunden und Diskus
sionen mit Problemen der Rundfunkorganisation
und Rundfunkokonornie beschafrigre. Schon
ausweislich der Mitglieder darf man wohl neben
Fribourg Stuttgart mit dem Siiddeutschen Rund
funk als zweites Gravitationsfeld dieser Initiative
bezeichnen. Die erste offentliche Tagung fand
1985 in Niirnberg statt; ihr Protokoll enthalt der
erste Band der Schriftenreihe des Fribourger
Arbeitskreises fiir die Okonomie des Rundfunks
(FAR). Ganz allgemein wird man rundfunkpoli
tisch und -theoretisch diese Institutionalisierung
einer Auseinandersetzung mit der Okonornie des
Rundfunks nur auBerordentlich verdienstvoll
nennen konnen. In den vergangenen jahrzehnten
war der Rundfunk viel zu ausschlie6lich ein Gc
genstand juristischer Analyse . Spatestens mit



dem Ubergang zu einem dualen Rundfunk 
system mulite sich diese Perspekrive als aIlzu eng
erweisen. Aber auch die regelmailigen Auseinan
dersetzun gen iiber die Erhoh ung der Rundfunk
gebiihr in der Bund esrepu blik Deutschland
macht en deutlich, wie sehr die Freiheit des
Rund funk s gerade von der O konomie abhangig
geworden ist.

Vor diesem H intergrund ist es erlaubt , die fiinf
Vortragsthernen, die der erste Band protokol
liert , als pro gramm atisch anzusehen. Obwohl
der Fribourger Arbeitskreis aufgru nd seiner per
sonellen Zusammen setzun g eher der Tr adition
des offentlichen Rundfunks verpflicht et ist, steht
am Anfan g eine Darstellung der »Unterneh
mens- und Programmkonzept e pr ivater Rund
[unk anstalten«, zu der man Manf red Harnisch

fege r eingeladen harte, der damals [iir die Film-,
H orfunk - und Femsehaktivitaren der H auser
Bertelsrnann und G rune r + Jahr zustandig war.
Bernerkenswert, wie entschieden er die Verant
wor tung fiir die sich Mitte der BOer Jahre anbah
nende Entwic klung den Politikern iiberantwo r
ret und keinen Zweifel daran laBt, daB viele der
Verlage mit dem bestehen den Zustand dur chaus
zufrieden gewesen waren, der ihnen eine Kon
zentration auf ihr angestammtes Know-how er
laubt harte. Wenn H arnischfeger schlieBlich die
Frage aufwirft, ob sich Gebiihrenfinanzieru ng
einerseits und ein extrern marktwirt schaftliches
Handeln andererseits bei den offent lichen An

stalten miteinander vert ragen, so ist damit ein
kritisches Kernproblem einer O konornie des
Rundfunks identifiziert, Ihm gilt der Beitrag von
Oskar Maier, Verwaltungsdirekto r des Bayeri
schen Rundfunks und Geschaftsfuhrer der Baye
rischen Rundfunkwerbung: »O konomische Be
stimmungsfakto ren offentl ich-r echtl icher Rund
[unk veranstalter «. Als Ziel offentlicher Rund 
funkunternehmen bezeichnet er stan der Ge
winnmaximieru ng die Programm opt imierun g.
Die zur O perationalisierung gebo tenen Schlag
wo rte sind eindrucksvoll, aber dann lister Maier
als wirklicher Insider eine solehe Fiille von im
mer schwieriger werdenden okonomischen Be
stimmungsfakto ren auf und zeigt, wie iiberp ro
po rtio nal gewichtig diese die Zuku nftsaspekte
des Rundfunk s bestimmen werden . Jedenfalls
gibt diese niichterne Bestandsaufnahme wenig
Hoffnu ng auf finanzielle Freiraurne, die den Of-
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fentlichen Anstalten erlauben wiirden, sich aus
der Reichweiten-Konkurrenz mit den pr ivaten
Anbietern auszuklinken. Zu Recht ist hierin
wohl eine Marketing-A ufgabe zu sehen: Gegen
die Ziele mancher Politiker wird man die Soli
daritat der Zuschauer und Zuh orer gewinnen
miissen, die fiir ein bestirnmtes Programm auch
eine adaquate Gegenleistung in Form der Rund 
funk gebiihr aufzub ringen bereit sind.

Der Beitrag von Albert Scharf, dem juristi
schen Direktor und stellvertretenden Intendan
ten des Bayerischen Rund funks, macht deutl ich,
welche internationalen Einfliisse ein primar kul
turell es Verstandn is der Rundfunkordnung in
Frage stellen. Auf theoreti scher Ebene geht dann
Manfred Riihl diesen ordnungspolitischen Pro 
blemen nachoEinige Ube rlegungen stiitzen mas
siv den Zweifel, ob sich Reformfragen des Rund
funk s prirnar unter dem Gesichtspunkt von Ge
setzesanderung und Gesetzesauslegung behan
deln lassen. Er selbst schlagt vor, diese auf das
Konzept Wohlfahrtsgesellschaft zu beziehen.
Auch in der Diskussion wird deutl ich, daB von
einem solehe n Entwurf derzeit keine Briicke zu r
konkreten Rund funkpolitik [uhrt.

1m letzten Beitrag schlieBlich macht Ulrich

Saxer den Versuch, die Publi kumsforschung ein
mal nicht nur methodologi sch ode r techn isch zu
diskut ieren, sondern kommunikatio nssoziolo
gisch. Sein Urteil ist harsch : Die derzeitige Publ i
kum sforschun g der Anstalten dient dem stets
abrufbaren Beleg fiir die Akze ptanz ihrer Ange
bote. Was dagegen fehlt, sind Interpretarionsnor
men [iir den Zielko nflikt zwischen Programm
auftrag und Publikumsakzeptan z. Brisant ist sein
am Beispiel der Schweiz entwickelter Gedanke,
unter den Bedingungen der Zukunft konne die
Publikumsforschun g nicht mehr nur ein »stra te
gisches und takt isches Instrum ent der Rund
[unk anstalten « sein, sondern auch ein von diesen
»unabhangiges Mittel zur Uberpriifung von de
ren Leistun gen und zur juristischen Weiterent
wicklung des Rundfu nksystems«, Die Situa tion
der dualen Rund funkordnung hat vorlaufig hier
eher einen Ruckschritt gebracht, denn mehr denn
je geht jetzt der Streit urn Einschaltquoten und
MeBtechniken und nicht urn Forschu ngsansatze,
die die »Q ualitat des Rezep tionserlebnisses- auf
zelgen.

Wenn Florian H . Fleck am Ende zu vielen der
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aufgeworfenen Probleme resiirnierend feststellt,
daB es hier offensichtlich urn eine Quadratur des
Kreises gehe und noch viel Denkarbeit ubrig
bleibe, so druckte er damit sicherlich nicht nur
Gedanken aus, die den Teilnehmern der Tagung
in Nurnberg durch den Kopf gingen, sondern
gibt auch einer Ratlosigkeit Ausdruck, mit der
die Lektiire dieser Vortrage den Leser entiaBt.
Meilenweit liegen derzeit die Vorstellungen aus
einander, die ordnungspolitisch und kulturtheo
retisch auf ein offentliches Rundfunksystem pro
jiziert werden und das Verhalten , das sich die
Rundfunkverantwortlichen von der neuen Kon
kurrenz aufzwingen lieBen.

Darin sehe ich das eigentliche Verdienst dieser
neuen Schriftenreihe (vgI. auch die Rezension des
zweiten inzwischen erschienenen Bandes in »Pu
blizistik«, 33. Jg. 1988/ Heft 1, S. 147-153), daB
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Ordnungspolitik im Fernsehwesen

Politik und Kommunikationsmedien bilden eine we

sentliche Grundbeziehung jeden politischen Systems.
Der fundamentale Zusammenhang zwischen diesen bei

den Bereichen wird deutlich in den theoretischen Dber

legungen zum Stellenwert der -offenrlichen Meinung«,
die zwar erst im 18. Jahrhundert ihre begriffliche Benen
nung erfahrt, deren Wesensgehalt aber sich bis in die

griechische Antike zuriickverfolgen Wlt. Ausgangs

punkt dieser Theorien war die Uberzeugung, daB es den

Biirgern in einem reprasentativen Verfassungsstaat rnog

lich sein sollte, an der politischen Entscheidungsfindung

teilzunehmen. Ihr voiles Gewicht erlangte die -offent

liche Meinung« in den sich demokratisierenden Staats

wesen .

Die besondere Bedeutung, die der »offentlichen Mei

nung« spatestens seit dem 17.118. Jahrhundert zukommt

und die ihrerseits nach einern ideologischen Hohepunkr

im biirgerlichen Zeitalter des 19. Jahrhunderts zwi

schenzeitlich in ihrem politischen Stellenwert differen

ziert betrachtet wird, bildet sich heraus insbesondere

mit der Entwicklung technischer Moglichkeiten der

Vervielfaltigung »offentlicher Meinungen« . Erst die

Entstehung der Massenpresse und in der Folgezeit der

weiteren modernen Massenkommunikationsmirtel, ins

besondere Horfunk und Fernsehen, errnoglichte eine

weite Verbreitung politischer Ansichten und weckte

sie eine mit meist hochst vagen und unprazisen
Begriffen gefuhrte Diskussion iiber rundfunk
politische Streitfragen wenigstens ansatzweise
auf eine rationale, hier uberwiegend mit okono
mischen Argumenten arbeitende Basis stellen.
Ganz offensichtlich ist der wichtigste Ertrag die
ser okonomischen Zugangsweise die klare Ein
grenzung, wie weit das unternehmerische Han
deln des offemlichen Rundfunks iiberhaupt von
Wirtschaftsgegebenheiten bestimmt sein kann .
Festzulegen, weIche anderen Maximen sein Han
deln in Zukunft bestimmen miissen, bedarf einer
kommunikations- und kulturtheoretischen Den
karbeit , fur die es bedauerlicherweise keine insti
tutionellen Vorkehrungen der Art gibt, wie der
Freiburger Arbeitskreis von Florian H. Fleck sie
darstellt .

WOLFGANG R. LANGENBUCHER, Wien

auch das Interesse der Staaten an diesen Medien der

»offentlichen Meinung- , Annahmen iiber die Bedeu
tung und Auswirkung der Medien vor allem im politi

schen WillensbildungsprozeB haben ihrerseits dazu ge

fuhrt, daB Ordnungsbestrebungen der Staaten fiir diese

Institutionen der »offenrlichen Meinung- zunehmend

ins Blickfeld der politischen Auseinandersetzung ge

riickt sind.
Auf diesen Zusammenhang hat bereits in den fiinf-

ziger Jahren
Raymond Aron: Signification politique de la radio
television dans Ie monde present. In : -Cahiers

d'Etudes de Radio-Television«, 15. Jg . 1957,

S.227-244,

hingewiesen, ohne mit seiner Diskussion entsprechen

der Ordnungsprobleme in der deutschen Polirikwissen

schaft entsprechende Resonanz zu find en. Es laBt sich

insbesondere zeigen : Die Entwicklung neuer techni

scher Moglichkeiten zur Verbreitung von Inforrnario

nen und Meinungen hat jeweils entsprechende Diskus

sionsschiibe ausgelost, Nach der Ausbildung der Mas

senpresse war dies insbesondere bei der Entwicklung

des Rundfunks der Fall.

Jean Thevenot: L'age de la television et l'avenir de
la radio. Paris 1946, 184 Sciten,

beschafrigte sich mit den Qualitaten der einzelnen Me-




