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Meinungsfiihrer im Mediensystem: »Top-down«
und »Botrom-up«-Prozesse

Ein pluralistisches Mediensystem fiihrt keineswegs, wie vielfach erwartet, zu einer Vielfalt
journalistischer Sichrweisen und Interpretationen von Ereignissen und Themen. In zahlrei
chen Fallen war es moglich nachzuzeichnen, daB sich Mediendarstellungen im Zeitverlauf
mehr und mehr angleichen. Diesen Sachverhalt bezeichnet man als Konsonanz der
Medienberichterstattung. I Die Herausbildung einer kon sonanten Berichterstattung besirzt
viele Ursachen, resultiert jedoch vor allem aus einem Umstand: Massenmedien arbeiten
nicht isoliert voneinander, sondern beeinflussen sich bei ihrer Berichtersratrung wechsel
seitig. Hierbei spielen Medienmeinungsfiihrer eine wichtige Rolle. Das Meinungsfiihrer
konzept war urspriinglich auf die Rezipienten der Medien bezogen; nach einer Formulie
rung Lazarsfelds flieBen Ideen und Argumente oft vom Rundfunk oder aus der Presse
zunachst zu den Meinungsfiihrern in der Bevolkerung und dann von dort zu den weniger
aktiven Bevolkerungsgruppen." Wie Halloran, Elliott und Murdock jedoch in einer Iruhen
Pionierstudie der empirischen Kommunikationsforschung zeigen konnten, laBt sich das
Konzept auch auf interne Meinungsbildungsprozesse im Mediensystem anwenden.' Als
Medienmeinungsfiihrer werden Medien bezeichnet, die andere Journalisten als Informa
tionsquelle nutzen und die ihnen als Orientierung fur die eigene Berichtersratrung dienen.
Die publizistische Bedeutung der Medienmeinungsfiihrer besteht darin, daB diese Medien
richtungweisende Themen und Interpretationen vorgeben und durch ihre Trendsetter
Funktion Kettenreaktionen im Mediensystem auslosen konnen. In der folgenden Darstel
lung beschreiben wir zunachst den Forschungsstand zu Meinungsfiihrern im Medien
system. Danach stellen wir Ergebnisse einer Fallstudie zur Berichterstattung iiber das Gru
benungliick in Borken vor, die auf eine in der Forschung bislang nicht dokumentierte
Form von Meinungsfiihrung hinweisen und damit eine Erweiterung des bisherigen Ansat
zes darstellen.

1. FORSCHUNGSSTAND

Bei der Etablierung eines neuen oder der Umbewertung eines eingefiihrten Themas zeigen
sich innerhalb des Mediensystems meist »Vorreiter«, - Mitlaufer« und »N achzugler«. Das
Meinungsfiihrer-Konzept - so wie es hier auf das Mediensystem angewandt wird 
betrachtet diese zeitliche Abfolge nicht als zufallig, sondern als das Resultat einer spezifi
schen Kollegenorientierung im Journalismus. Die Orientierung der Journalisten an ihren
Kollegen und die intensive Beobachtung der Konkurrenzmedien besitzen mehrere Ur
sachen. Erstens befinden sich die Medien in einem pluralistischen Mediensystem in einer
Situation, die sie dazu zwingt, ihre konkurrierenden Produkte im Sinne einer Marktbeob
achtung aufmerksam zu verfolgen. Zweitens sehen sich die Journalisten taglich vor die
Aufgabe gestellt, neue Themen darstellen und bewerten zu miissen. Dies geschieht meist
unter Zeitdruck und zu einem Zeitpunkt, zu dem eine zuverlassige Abschatzung der
Bedeutung, der Ursachen und Konsequenzen von Ereignissen noch gar nicht rnoglich ist.
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Die Orientierung an anderen Medien ist hier ein Mittel, die Unsicherheit in der Bewertung
und Darstellung neuer Themen zu reduzieren. Drittens bieter die Orientierung an Kolle
gen bzw. an anderen Medien einen gewissen Ersatz fiir den fehlenden Kontakt zum
Publikum. Massenkommunikation ist in der Regel einseitige Kommunikation, die vom
Kornmunikator zum Rezipienten, nicht jedoch - von wenigen Ausnahmen, z, B. Leserbrie
fen, abgesehen - in umgekehrter Richtung verlauft, Der Journalist besitzt somit in der
Regel geringe und unvoll standige Informationen iiber seinen Erfolg beim Publikum. Als
Quasi-Ersatz fungiert die Kollegenorientierung, das hei/h die Orientierung an der Bericht
erstattung anderer Journalisten.4 Deshalb ist der Journalismus ein sich selbst bestatigendes
und verstarkendes Bezugssystem.i

Thematisierungsprozesse im Mediensystem haben bereits Anfang der siebziger Jahre
Halloran, Elliott und Murdock systematisch untersucht, Sie analysierten die Berichterstat
tung iiber cine Demonstration in London gegen den Krieg in Vietnam . Wahrend sich die
groBe Mehrheit der Demonstranten friedlich verhielt, verlieB eine kleine Gruppe von
Demonstranten die genehmigte Route und lieferte sich mit der Polizei heftige StraBen
schlachten. Die Darstellung der gewaltsamen Auseinandersetzungen am Rande der fried
lichen Demonstration dominierte die Berichterstattung der untersuchten Medien am
folgenden Tag . Halloran, Elliott und Murdock konnten zeigen, daB die Konzentration der
Medien auf die gewaltsamen Ausschreitungen das Resulrat eines Meinungsfiihrerprozesses
im Vorfeld der Demonstration war, bei dem ein Bezugsrahmen fiir die Berichrerstanung
definiert wurde. Dieser Bezugsrahmen struktu rierte die aktuelle Berichterstattung fast aller
Medien iiber die Demonstration selbst dann, als diese einen anderen als den erwarteten
Verlauf nahm." In mehreren inhaltsanalytischen Untersuchungen, die in der Folgezeit in
Deutschland durchgefiihrt wurden, lieBen sich unterschiedliche Konstellationen von Mei
nungsfUhrerschaften und Gefolgschaften im Mediensystem der Bundesrepublik Deutsch
land nachwei sen. Bei dem kommunikationspolitischen Konflikt urn das Moderationsver
bot fiir Fran z Alt im Jahre 1984 zeigten sich die beiden iiberregionalen Qualiratszeitungen
auf der linken Seite des publizistischen Spektrums, "Frankfurter Rundschau« und »Siid
deutsche Zeitung-, als publizistische Meinungsfiihrer fiir andere Medien ," Ahnliche Mei
nungsfiihrerprozesse lieBen sich bei zwei anderen Konfliktstud ien identifizieren. Bei der
Berichterstattung iiber Bundeskanzler Kohl nach dem Regierungs wechsel t 982/83 fungier
ten »Spiegel« und »Zeit« mit ihrer regierungskritischen Berichterstattung als Trendsetter
fiir die iibrigen Medien, die den Meinungsfiihrern mit einer gewissen Zeirverzogerung
nachfolgten." Beim Konflikt urn die vorzeitige Entlassung von General KieBling griff der
»Spiegel« die bereits von der »Frankfurter Rundschau- und der »Siiddeutschen Zeitung
formulierte Bewertung auf und verstarkte sie. Die ARD orientierte sich in diesem Fall
starker an den beiden Qualiratszeirungen auf der linken Seite des publizistischen Spek
trums, das ZDF hingegen mehr an den beiden Qualitatszeitungen auf der rechten Seite des
publizistischen Spektrums ("Frankfurter Allgemeine Zeitung- und "Die Welt «), bis - nach
einem Schliissclereignis - fast aile Medien unisono den Riicktritt von Verteidigungsmini
ster Worner forderten."

Auch bei der Darstellung der UdSSR nach der Machtiibernahme Gorbatschows waren
-Suddeutsche Zeitung« und "Frankfurter Rundschau« Vorreiter einer veranderten Bericht
erstatrung, bei der die Sowjetunion zunehmend als ein Land im tiefgreifenden Wandel
beschrieben wurde. "Frankfurter Allgemeine Zeitung« und - Die Welt« blieben zunachst
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bei ihrer eher kritischen Berichterstattung tiber die UdSSR; erst erheblich sparer vollzogen
auch sie einen Tendenzumschwung und berichreten von nun an ebenfalls tiber die positiven

Zeichen des Wandels in der UdSSR. 10

Die Untersuchung von Meinungsfuhrerprozessen im Mediensystem bekam - offensicht
lich un abh ang ig von diesen europa ischen Forschungslinien - Ende der SOerJahre aus den
Vereini gten Staaten von Amerika »neue Nahrung« in einem ganz anderen Forschungskon

text : der Agenda-setting-Forschung bzw. der Agenda-building-Forschung. Das Agenda
setting- Konzept besagt in einer fruhen Formulieru ng von McCombs und Shaw : Diejeni

gen Streitfragen und Probleme, die die Massenmedien in der Berichtersrattung betonen,
erachtet nachfolgend auch die Bevolkerung als bedeutend und losungsbedurftig, Die
zahlreichen Studien, die auf den paradigrnatischen Forschungsansatz von McCombs und

Shaw folgten, analysierten vor allem die Bedingungen, unter denen die Medienagenda
einen erhohten oder verminderten EinfluB auf die offcntliche Agenda besitzt. Funkhouser

war der erste, der in einer Untersuchung aus dem Jahre 1973 Medienagenda und offentliche
Agenda mit - real world indicators- verglich und damit »reale Enrwicklungen« als drittes
Konzept in die Agenda-setting- Forschung einbrachre.!! Kepplinger und Mathes haben dies

in den SOerJahren in einer breit angelegten Studie zur Technikakzeptanz in Deutschland

aufgegriffen."
Trotz aller Erweiterungen und Differenzierungen war bis in die SOerJahre die Agenda

sett ing-Forschung auf den Zusammenhang zwischen Medienagenda und Bevolkerungs
agenda konzentriert, wobei man die Bevolkerungsagenda meist als die abhangige Variable

der Med ienagenda betrachtete. Die Frage »Wer bestimmt die Medienagenda?« harte bis zu
diesem Zeitpunkt kein wesentliches Ge wicht. Der Agend a-building-Ansatz verfolgt diese
Frage und versucht die Bedingungen zu identifizieren, d ie Themen mehr oder weniger

gro Be Karrierechancen auf der Medienagend a verle ihen. 1m Rahmen dieses Forschungsan
satzes wird die Med ienagend a nicht als die unabhangige, sondern als d ie abhangige Var iable
betrachtet, In mehreren Studien haben Wissenschaftler in den SOerjahren die Interaktio
nen zwischen dem politischen System und dem Mediensystem analysiert.'? »Agenda
setter'« konnen - neb en spektakularen Ereignissen - politi sche Institutionen, Parteien und
Poliriker, aber au ch ma chrige Gruppen sein, die ein Interesse daran besitzen, die offentlich e

Kornmunikation ent sprechend ihren Intentionen zu beeinflussen. In einem scharfen Wett 
bewerb versuchen die Institutionen und Gruppen, »ihr« Thema auf der Medienagenda und
offentlichen Agenda zu etablieren und rivalisierende Themen beiseite zu schieben.!"

Die zentralc Frage lautet nun, welche Rolle den Massenmedien bei diesem Agenda
building-Prozef zukommt. Spielen sie hierbei eine aktive oder passive Rolle? Agenda
building ist als ein interaktiver Prozef zu verstehen, in dem verschiedene Interessengrup
pen versuchen, die Massenmedien fur ihre Ziele und Kommunikationswiinsche zu instru
mentalisieren. Insoweit sind Massenmedien und joumalisren - abhangig« von den In stru

mentalisierungsversuchcn der gesellschaftlichen Krafte, Allerdings raumt ihnen ihre Gate
keeper-Position eine Schliisselrolle im Agenda-building-ProzeB ein. Die Massenmedien

fun gieren wie ein Filter und Verstarker - sie greifen bestimrnte Themen auf und verstarken
sic, wahrend sie andere ignorieren oder herunterspielcn. Innerhalb bestimmter Grenzen 

gesetzt durch technische Bedingungen, formelle und informelle joumalistische Rcgeln 
entscheiden die Journalisten durch ihre Auswahl, Gewichtung und Plazierung der Infor
mat ion ebenso wie durch ihre Kommentare dariiber, welche Themen und Interpretationen
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einen vorrangigen Platz auf der Medienagenda erhalten .P Entsprechend diesem Konzept
erhielten die internen Meinungsbildungsprozesse innerhalb des Mediensystems im Rah
men des Agenda-building-Ansatzes einen zentralen Stellenwert. Sie werden als Inter
Media Agenda-setting bezeichnet.l? Der Inter-Media Agenda-setting-Ansatz konzentriert
sich auf die Frage, wie sich die Medien in ihrer Berichterstatrung gegenseitig beeinflussen .
Ein Beispiel fiir die Untersuchung von Agenda-building-Prozesseri in Deutschland ist die
Stud ie, in der Mathes und Pfetsch die Enrwicklung der Themen -Volkszahlung« und
»N euer Personalausweis- analysiert haben. Sie zeigt, wie sich ein Thema zunachst in der
alternativen Szene enrwickelt , von Flugblarrern und vereinzelten Schriften seinen Weg in
bereit s »etablierte« alternative Medien wie die »taz« finder, und dann seine Latenzphase
durch einen »Spill-over-Effekt- von den alternativen in die traditionellen Medien beendet.
Bei diesem Spill-over-Effekr iibernehmen einige liberale Medienmeinungsfiihrer eine Vor
reiterrolle: Ihre Funktion besteht vor aHem darin, eine Kettenreaktion innerhalb des
Mediensystems auszulosen, wobei diese Kettenreaktion niche auf das Thema selbst
beschrankt ist, sondern auch den Bezugsrahmen einbeziehr , unter dem das Thema disku
tiert wird und teilweise auch die Meinungen einschlie/h, die zu einem Sachverhalt geauflert
werden. Als Ergebnis dieser und der anderen genannten Studien kann man festhalten: Der
Prozef der Meinungsbildung im Mediensystem vollzieht sich nicht in isolierten Redaktio
nen, sondern hier finden reflexive Koorientierungen start , bei denen publ izistische Mei
nungsfiihrer grollen Einflu6 ausiiben .

Die Autoren der erwahnten Untersuchungen schliellen aus der zeitlichen Abfolge, mit
der die einzelnen Medien einen Sachverhalt aufgreifen oder (um-)bewerten, auf medien
interne Meinungsfiihrerprozesse. Ob es sich im Einzelfall tatsachlich urn das Resultat eines
so1chen Prozesses handelt oder urn eine ereignisbezogene oder zufallige Aufeinanderfolge,
ist nur schwer nachzuweisen. Das zeitliche Nacheinander lii6t, auch wenn es statistisch
durch Korrelationsmalle eindeutig identifiziert ist, zunach st keine zwingenden kausalen
Riickschliisse zu, sie sind allerdings im Rahmen der einleitend nur ansatzweise skizzierten
Theorie der reflexiven Koorientierung von journalisten in hohem MaBe plausibel. Hinzu
kommt die Evidenz durch eine Vielzahl von empirischen Belegen, die eine Zufalligkeit der
Ergebni sse unwahrscheinlich machen.

Journalisten nehmen im allgemeinen die Produkte ihrer Berufskollegen aufmerksam zur
Kenntnis und nutzen sie als Inspiration fiir die eigene Arbeit, wie Umfragen zeigen. Die
Orientierung der journalisten an der Berichterstattung anderer Medien hat Keppl inger im
jahre 1984 untersucht.V Den 217 befragten journalisten aus Presse, Horfunk und Fern
sehen wurde im Verlauf eines umfangreichen miindlichen Interviews folgende Frage
gestellt: »Als journalist or ientiert man sich bei der Berichrersratrung ja auch an anderen
Medien als an denen, fiir die man selbst arbeitet, Man bekommt Anregungen fiir eigene
Beitrage und lernt andere Argumente und Meinungen kennen . Hier auf diesen Karren
stehen einige Zeitungen und Zeitschrifren. Wenn Sie die Karten bine auf diese Liste hier
verteilen, je nachdem, ob diese Zeitung oder Zeitschrift fiir ihre eigene Berichterstattung
sehr wichtig, auch noch wichtig und nicht so wichtig ist.« Die Ergebnisse zeigren erstens,
daB sich die groBe Mehrheit der journalisten bei ihrer Arbeit an anderen Medien orien
tierte . Zweitens zeigte sich, we1che Medien von besonderer Bedeutung waren ; die journali
sten bezeichneten vor allem die Berichterstattung von zwei iiberregionalen Qualitatszei
tungen (»Siiddeutsche Zeitung- und »Frankfurter Allgemeine Zeitung«), die wochentli-
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chen Magazine (»Der Spiegel- und »Die Zeit«), die beiden Nachrichtenmagazine im
Fernsehen (s'Fagesthemen- und »heute journal«) sowie die Morgennachrichten des Hor
funks als »sehr wichtig- fur ihre Arbeit.l"

1m Gegensatz dazu gaben nur 30 v. H. der befragten Journalisten an, eine Regionalzei
tung sei - sehr wichtig « fur die eigene Berichterstattung. Dies bestatigt einen fruheren
Befund von Warren Breed, der in einer Studie iiber »N ewspaper Opinion Leaders and
Processes of Standardization- zeigte, daB sich die auflagenschwacheren Blatter nach den
auflagenstiirkeren Zeitungen richteten, dies umgekehrt jedoch kaum der Fall war. -The
influence goes -down-, from large papers to smaller ones .. .«, wie Breed bereits 1955
schrieb.l" Neben der GroBe scheint das Prestige des Mediums die wichtigste EinfluBgroBe
fur dessen Stellung innerhalb des Mediensystems zu sein.

2. BOTIOM-UP-PROZESSE 1M MEDIENSYSTEM: DAS FALLBEISPIEL

DER BERICHTERSTATIUNG OBER DAS GRUBENUNGLOCK IN BORKEN

Meinungsfuhrerprozesse verlaufen ublicherweise »von oben nach unten- (»Top-down«
ProzeB), das heiBt nationale Medien und Journalisten mit hohem Prestige setzen einen
Trend, dem die anderen Medien folgen. Unter bestimmten Bedingungen laufen Meinungs
fuhrerprozesse jedoch in umgekehrter Richtung als »Bottom-up--Prozesse abo Regionale
Medien vor Ort setzen einen Trend, dem die uberregionalen und national en Medien
folgen. Einen solchen »Bortom-up- -Prozef wollen wir an einem Fallbeispiel beschreiben.
Bei dieser Studie handelt es sich urn eine Inhaltsanalyse der Berichter statrung uber das
Grubenunghick in Borken im jahre 1988, wo bei einer Explosion unterTage 51 Bergleute
urns Leben kamen. Entgegen den Befurchtungen der Einsatzleitung und der Medien, die
die Rettung Oberlebender und damit ein »zweites Lengede« fur unrnoglich hielten, gelang
es den Grubenwehren in einer dramatischen Aktion, drei Tage nach dem Ungluck sechs
verschiittete Bergleute lebend zu retten. 20 Aufgrund erster Informationen vermutete man
als Ungliicksursache die Explosion in einem der unterirdischen Sprengstoffdepots. Als man
diese Lager jedoch unversehrt vorfand, verdichteten sich die Hinweise auf eine Kohle
staubexplosion, die im Braunkohlebergbau bis dahin als unmoglich galt. Ermittlungen der
Staarsanwalrschaft bestarigren sparer diesen Verdacht und stellcen eine planmaBige Spren

gung und die nachfolgende Explosion des aufgewirbelten, ziindfahigen Staub-Luft-Ge
misches als Ursache des Unglucks fest. Nachdem man bereits am Abend des 1. Juni 1988
die ersten Bergleute tot geborgen hatte und bei allen Messungen todliche Kohlenmonoxid
Konzentrationen feststellte, betrachtete man es als nahezu ausgeschlossen, Oberlebende zu
finden. Die Nachricht, es habe Funkkontakt zu eingeschlossenen Bergleuten gegeben,
wurde auf einen Irrtum zuruckgefiihrt und dementiert. In der N acht zum 4. Juni 1988
stieBen Rettungsmannschaften bei einer Beliiftungsbohrung im Ostfeld des Grubengelan
des nicht wie erwartet auf Kohlenmonoxid, sondern auf eine Luftblase unter Tage. Aus
dem Bohrschaft waren Klopfzeichen von eingeschlossenen Bergleuten zu horen, Bis zum
darauffolgenden Morgen gelang es den Rettungsmannschaften, sechs Oberlebende zu
retten .

Das Grubenungliick in Borken eignet sich aus mehreren Grunden sehr fiir eine detail
lierte Analyse medieninterner Meinungsbildungsprozesse. Erstens war die Ursache des
Ungliicks - wie haufig in Krisenfallen - zunachst nicht eindeutig bestimmbar. Zweitens
fand das Ungliick sowohl in regionalen und nationalen als auch in internationalen Medien
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breite Beachtung. Das Ungliick bietet somit eine gute Gelegenheit, die Dynamik der
Medienberichterstattung zu analysieren, zumal die Berichterstattung durch mehrere Ten
denzanderungen gekennzeichnet war. 1m Rahmen einer breit angelegten Inhaltsanalyse
haben wir uns auf zwei Fragestellungen konzentriert: 1. Welche Dynamik besitzt die
Krisenberichterstattung und unter welchen Bedingungen lassen sich die Unterschiede
zwischen der Anfangs- und der Endinterpretation von Krisen feststellen? 2. Welche Rolle
spielen Meinungsfiihrer im Mediensystem und urn welche Medien handelt es sich hierbei?
Ein Schwerpunkt der Untersuchung liegt somit auf der Analyse der Krisendynamik.
Hierzu haben wir tagweise die Berichterstartung analysiert, urn die Veranderungen im
Zeitverlauf prazise nachzeichnen zu konnen, Wir betrachten somit die Darstellung durch
die Massenmedien nicht als ein Endprodukt, sondern als einen ProzeB. Ziel der Unter
suchung ist die Entwicklung analytischer Modelle, die die Prozesse und Mechanismen der
Berichterstattung offenlegen, in ihren Wechselwirkungen beschreiben und insgesamt die
Entwicklung der Berichterstattung betrachten. Wir sprechen hier von einer Autopsie der
Berichterstattung.

Urn die Medienversion des Ereignisses zu analysieren, haben wir einen Querschnitt
publizistisch bedeutsamer bzw. interessanter Medien untersucht.f ' Die publizistische
Bedeutsamkeit der hier betrachteten Medien resultiert enrweder aus ihrer groBen Reich
weite (zum Beispiel Fernsehnachrichten, »Bild«) oder aus ihrer Rolle als Meinungsfiihrer
im Mediensystem (zum Beispiel »Der Spiegel«), Zusatzlich wurden ausgewahlte Regional
zeitungen aus dem Raum Kassel/Hannover analysiert. Der Querschnitt der Massenmedien
umfaBt sowohl offentlich-rechtliche als auch private Fernsehsender, Horfunkstationen
sowie Tageszeitungen und Wochenblatter. Zum Vergleich haben wir auch die Bericht
erstattung von renommierten Tageszeitungen aus dem europaischen Ausland (Frankreich,
Italien, GroBbritannien) und aus den Vereinigten Staaten von Amerika in die Unter
suchung einbezogen. Der breite Querschnitt ermoglicht eine detaillierte Beschreibung der
Obereinstimmungen und Unterschiede in der Berichterstattung. Dariiber hinaus wird eine
differenzierte Analyse der redaktionellen Linien der untersuchten Medien ermoglicht.

Der Untersuchungszeitraum umfaBte 16 Wochen vom 1. Juni bis zum 15. September
1988. Dieser relativ lange Untersuchungszeitraum stellt sicher, daB nicht nur die aktuelle
Berichterstattung iiber das Grubenungliick, sondern auch retrospektive Berichte sowie
Beitrage iiber die Bewaltigung der Ungliicksfolgen in der Untersuchung reprasentiert sind.

Die Berichterstattung haben wir einer quantitativen Inhaltsanalyse unterzogen, die sich
durch einen »Mehr-Ebenen-Ansatz« auszeichnet. Die Inhalte der Medienberichterstattung
wurden von uns auf drei Ebenen analysiert. Auf einer ersten Ebene werden die journalisti
schen Darstellungen (Stories) innerhalb eines Beitrages untersucht. Dieser Analyseschritt
basiert auf dem »Story-telling-approach«, den die amerikanische Kommunikationswissen
schaft entwickelt hat. 22 Danach reihen die Massenmedien innerhalb eines Beitrages nicht
nur einzelne Sachverhalte aneinander, sondern stellen durch die Auswahl und Kombina
tion der einzelnen berichteten Sachverhalte ein »sinnvolles Ganzes« dar. Die Massen
medien berichten mit anderen Worten in der Regel nicht nur iiber punktuelle und isolierte
Ereignisse, sondern ordnen diese in einen Handlungsrahmen ein und interpretieren
Realitat dadurch als ein sinnvolles Ganzes. Dies laBt sich anhand eines Beispiels aus der
Berichterstattung iiber das Grubenungliick in Borken verdeutlichen. Die Informationen,
wonach das fiir die Rettung entscheidende Mikrophon vom Hessischen Rundfunk
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stamrnte, ein Sanitater ein Stetho skop zur Verfiigung stellte und die Lageeinschatung der
Einsatzleitung falsch war, haben auch einzeln einen gewissen Wen, machen allerdings erst
in ihrer Zusammenstellun g -einen Sinn«, Erzahlt wird die Geschichte der Rettungsarbeiten
als eine Aneinanderreihung von Pannen und Defiziten. Es ist jedoch moglich , die Ret
tun gsarbeiten durch eine andere Auswahl der berichteten Ereignisaspekte ganz anders zu
interpretieren und darzustellen. Wird erwa hervor gehoben, die Rettungsarbeiten seien gut
geplant vorgenommen worden, man habe Bewetterungsschachte gezielt angebracht, urn
mogliche Uberlebende zu retten und stets habe die Suche nach Uberlebenden im Vorder
grund gestanden, so erscheinen die Rettungsarbeiten als planvoll , iiberlegt und gezielt. Fiir
beide Formen der Interpretation fanden sich bei unserer Analyse Beispiele.

Als journalistische Darstellun gen (Stories) werden im Rahmen dieser Untersuchung
somit sinnhafte Beschreibungen der Realitat bezeichnet. Bei diescn sinnhaften Darstellun
gen handelt es sich in der Regel urn wertenden Charakterisierungcn, die strittig sind . So ist
cs moglich - wie gezeigt - die Rettungsarbeiten als eine planvolle Suche oder als eine Kette
von Pannen darzustellen. Bei allen werthaltigen und strittigen journalistischen Charakteri
sicrungen haben wir fiir die Analyse jeweils zwei gegensatzliche Geschichten typisiert, die
als Extrempole auf einer siebenstufigen Skala angeordnet sind. Bei der Codierung wurde
jeweils festgehalten, welche wertenden Charakterisierungen in den Berichten zu finden
waren und mit welcher Inten sitat die entsprechenden journalistischen Geschichten darge
stellt wurden.

Auf einer zweiten Analysecbcne untersuchten wir die »Bausteine« der journalistischen
»Stories«: die zentralen Informationsaspekte, Es handelt sich um thernati sch geschlossene
Einheiten, die sich dadurch auszeichnen , daB bestirnmte Ereignisaspekte oder Personen
merkmale in einer bestimmten Weise dargestellt werden. Die zentralen Informations
aspekte konnen wiederum mehrere wertende Aussagen umfassen, die man auf einer dritten
Analyseebene untersuchen kann. Analysien haben wir aile wertcnden Aussagen iiber die
Akteure, die an dem Un gliick bzw. an den Rettungsarbeiten beteiligt waren, iiber die
Sicherheit der Grube Stolzenbach, iiber die Risikoabschatzun g im Bergbau, iiber tarsach
liche und mogliche Konsequenzen aus dem Ungliick sowie iibcr die Lageeinschatzung in
bezug auf rnogliche Dberlebende.

Mit dem beschriebenen Kategoricnsystem wurden insgesamt 639 Beitragc analysiert. Sie
enthielten 2878 zentrale Informationsaspekte mit insgesamt 1451 wertenden Aussagen r"
2.1 Darstellung der Rettungsarbeiten

Die Medienberichterstattung iiber das Ungliick, iiber die Rettungsarbeiten sowie die
beteiligten Akteure erfuhr im Laufe der Ereignisse eine grundsatzliche Umbewenung. Die
untersuchten Medien widmeten den Bemiihungen zur Rettung moglicher Dberlebender
und der Bergung der verschiitrcten Bergleute breite Aufmerksamkeit. Irn Mittelpunkt der
Darstellung standen Aussagen iibcr die Erfolgsaussichten der Suche sowie iiber die Arbeit
der Rettungsmannschaften. Unmiuelbar nach dem Ungliick wurden die Chancen, Dber
lebende des Ungliicks zu finden , als auBerst schlecht beurteilt. Die Medien vermittelten vor
allem am zweiten Tag, an dem sie besonders ausfiihrl ich iiber die Erfol gsaussichten der
Suche berichteten, den Eindruck von Hoffnungslosigkeir. Politiker und Experten schlos
sen zu diesem Zeitpunkt weitgehend aus, daB es Uberlebende geben konnte. Eine
gliickliche Wendung der Ereignissc wie in Lengede , wo bei eincm Bergwerksungliick noch
nach mehreren Tagen zahlreichc Bergleute gerettet werden konnten, war nach Meinun g



160 Rainer Mathes / Andreas Czaplicki

der Experten ausgeschlossen. Der Tenor der Berichterstattung lautete: em »zweites
Lengede« wird es niche geben. Die Tendenz der Darstellungen war bei den einzelnen
Mediengattungen sehr einheitlich. Besonders negativ haben »dpa«, die iiberregionalen
Tageszeitungen und das Fernsehen die Erfolgsaussichten dargestellt.

Die Arbeit der Rettungsmannschaften wurde zunachst ausgesprochen positiv charakteri
siert. Als es - allen pessimistischen Prognosen zum Trotz - gelang, drei Tage nach dem
Ungliick sechs Dberlebende zu bergen, schlug die Berichterstattung abrupt urn. Die zuvor
gelobte planvolle Arbeit der Renungsmannschaften geriet plotzlich ins Kreuzfeuer der
Kritik und wurde nun geradezu als eine Kette von Pannen charakterisiert. Die publizisti
sche Umbewertung der Rettungsarbeiten war nicht auf ein Schliisselereigniszuriickzufiih
renoVielmehr waren es mehrere Faktoren, die kumulativ zur Umbewertung beitrugen. Am
vierten Tag stand vor allem die falsche Lagebeurteilung durch den Krisenstab im Mittel
punkt der Kritik sowie - damit zusammenhangend - die Zufalligkeit der Entliiftungsboh
rung, bei der man die Verschiitteten fand. Die Medien erganzten diese Kritik durch
Hinweise auf mangelnde Ausriistung der Rettungsmannschaften, die sich zur Dberpriifung
und naheren Lokalisierung der Klopfgerausche ein empfindliches Mikrophon vom Hessi
schen Rundfunk ausliehen. Man kann somit feststellen, dag die falsche Lagebeurteilung
durch den Krisenstab am Anfang der Umbewertung stand. Diese unzutreffende Einschat
zung war am vierten Tag offensichtlich geworden, als die Rettungsmannschaft entgegen
allen Prognosen Dberlebende fand. Die Diskrepanz zwischen den Erwartungen und dem
tatsachlichen Geschehen fiihrte zu einer begrenzten Kritik an den Rettungsarbeiten, die
sich zunachst auf die falsche Lageeinschatzung konzentrierre. Am fiinften Tag fand dann
eine Generalisierung der Kritik stan. Zu den bereits genannten Punkten, mit denen sich die
Medien auch am fiinften Tag wieder beschaftigren, kamen nun Kritik am migachteten
Funkspruch sowie allgemeine Hinweise auf Pannen bei der Suche hinzu. Die Darstellung
der Rettungsarbeiten war zu einer »Pannenstory« geworden ; sie waren in einen »Krisen
sog« geraten. Die Rettung von Uberlebenden, das »Wunder von Borken«, wie Journalisten
sie noch in ersten Berichten bezeichneten, wurde sehr rasch zu einern »Wunder«, das
AniaB zu kritischen Fragen gab (vgl. Schaubild 1). Am Endpunkt dieser Entwicklung war
aus dem »Wunder von Borken« eine -erklarbare Schlamperei« geworden . Das Wunder
bestand nun nach Ansicht der untersuchten Druck- und Funkmedien vor allem darin, daB
bei der Vielzahl der Pannen iiberhaupt jemand gerettet wurde.

Die Entwicklung der Berichterstattung iiber das »Wunder von Borken« kann man als
einen KonsistenzprozeB der Berichterstattung betrachten. Am vierten Tag, dem Tag der
Rettung, bestand eine offensichtliche Diskrepanz zwischen der bereits deutlichen Kritik an
den Rettungsarbeiten und der Darstellung der Rettung als ein Wunder. Mit der massiver
werdenden Kritik an den Rettungsarbeiten am fiinften Tag haben die Medien die Diskre
panz zwischen der Bewertung der Rettungsarbeiten und der Bewertung der Rettung
dadurch abgebaut, daB sie die Rettung weniger als Wunder, sondern vielmehr als erklar
bare Schlamperei darstellten . Am sechsten Tag war der Konsistenzprozef abgeschlossen.
Die Rettungsarbeiten wurden nun mit Intensitat kritisiert, und der Ausgang der Rertung
gab AniaB zu kritischen Fragen. Ab dem siebten Tag enrwickelten sich die Darstellungen
wieder auseinander. Allerdings handelte es sich dabei urn sehr wenige Beispiele, denen
somit kein groBes Gewicht zukam.
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Kon sistenzpro zesse in der Bericbterstauung

Darstellung der Qualitiil und des Ausgangs der Reltungsarbe~en

Tendenz(Skala +31-3)def joumaJistischenD8t8lelkmgen

Schaubild I

Phase 1 Phase 2 Phase 3

3

2

o

-1

OasWunder
vonBorken

Cas Wunder , das
kritiecheFragenaufwirh

Kenevon Pannen

1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag 5. Tag 6. Tag 7. Tag 8. Tag 9. Tag 10. Tag

Basis: aile Ereignisdarstellungen (Stories) fiber den
Ablaut (n=100) und den Ausgang de' Reltungsarbeiten (0=65) E22Zl Rettung

_ Rettungsarbeiten

2.2 Darstellung der Ungliccksursachen
Die tatsachlichen und moglichen Ursachen des Ungliicks fanden in den ersten Tagen

nach dem Ungliick zunehmend publizistische Beachtung . Wihrend der Hauptphase der
Berichterstattung (erster bis zehnter Tag) berichteten die untersuchten Medien kontinuier
lich iiber die unterschiedlichen Versionen der Ungliicksursachen. Sie haben das Ungliick
zu Beginn der Berichterstattung vollig anders dargestellt als am Ende. In der ersten Phase
(erster bis dritter Tag) iiberwogen in fast allen Medien Darstellungen, in denen Journalisten
das Ungliick als tragisches, nicht vorhersehbares und letztlich unvermeidbares Ungliick
beschrieben. In der zweiten Phase der Berichterstattung (dritter bis fiinfter Tag), als die
Dberlebenden gefunden wurden, kippte die Berichterstattung, Das Ungliick wurde nun
zunehmend auf Fahrlassigkeit zuriickgefiihrt und als vermeidbar dargestellt . Diese Ten
denz verstarkte sich bis zum siebten Tag der Berichterstattung; iibereinstimmend fiihrten
nun aile untersuchten Funk- und Druckmedien das Ungliick auf Sicherheitsmangel zuriick
und charakterisierten es dementsprechend als vermeidbar (vgl. Schaubild 2, S. 162).
Innerhalb von sieben Tagen hatte somit in einem kominuierlichen, nahezu linearen Prozef
eine grundlegende publizistische Umbewertung des Grubenungliicks in Borken stattgefun
den : aus einem unvorhersehbaren, unvermeidbaren Ungliick war ein auf Sicherheitsmangel
zurUckzufiihrendes vermeidbares Ungliick geworden.
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Die publizistische Umbewertung des Ungliicks Schaubild 2

Tendenz (Skala +31-3) der journalistischen Darstellungen

--1
i

~-~-~I
I

Darstellung als
vermeidbares

Ungluck

Darstellung als
unvermeidbares

UnglUck

~~~~~~~~~~~~-~~-----~----

2

3

o

-1

-2

1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag 5. Tag 6. Tag 7. Tag 8. Tag 9. Tag 10. Tag

Basis: Aile Ereignisdarstellungen uber das Ungluck (n;86)
• weniger als 10 Beitrage _ Tendenz

Die publizistische Umbewertung des Ungliicks fand in fast allen untersuchten Medien
statt, wenngleich sich Unterschiede hinsichtlich des Zeitpunkts und der Intensitat zeigten.
Ausnahmen bildeten allein die regionalen Tageszeitungen »Neue Presse« (Hannover) und
»HNA/Hessisch-Niedersachsische Allgemeine- (Kassel). Beide Medien berichteten von
Beginn an sehr kritisch iiber die moglichen und tatsachlichen Ungliicksursachen und
stellten das Ungliick von Anfang an als vermeidbar dar. Mit ihrer Schilderung waren diese
beiden Zeitungen zu Beginn der Berichterstattung krasse AuBenseiter innerhalb des
Mediensystems; im Verlauf der Krise - besonders nach der unerwarteten Rettung der
Verschiirteren - wurden die von den beiden Blattern angesprochenen Aspekte von einer
zunehmenden Zahl von Medien aufgegriffen und verstarkt, Die regionalen Tageszeitungen
vertraten also bereits zu Beginn der Berichterstattung iiber das Ungliick eine Position,
welche die Interpretation des Ereignisses in den Medien nachhaltig pragte, Wie andere
Medien diese Interpretation aufgegriffen haben, und wie sich der Trend zunehmend
innerhalb des Mediensystems ausbreitete, wollen wir im folgenden naher betrachten.

Bereits am ersten Tag der Berichterstattung, also zu einem Zeitpunkt, als aile anderen
Medien das Ungliick noch als unvorhersehbar und unvermeidbar darstellten, berichtete die
»Neue Presse« (Hannover) in zwei Artikeln dariiber, daB es bereits ein Jahr zuvor in der
Grube zu einem ahnlichen, wenngleich weniger folgenreichen Unfall gekommen war. Am
darauffolgenden Tag griff die Zeitung dieses Thema nochmals auf und stellte die rhetori
sche Frage: »War die SchlieBung der Todesgrube schon iiberfallig?«. Zur Unterstiitzung
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dieser These wurde ein »Braunkohlernanager- mit den Wonen zitiert, man habe in
Stolzenbach - vorsintflu tlich wcirergearbeiter- . Einen Tag sparer folgte die »H essisch

Niedersachsische Allgemeine- und berichtcte unter der Uberschrift »War die Grube sicher
gcnug r- ebenfalls iiber das vorangegangene Ungliick, das als Warnung interpretiert wurde.
Sic zitierte gleichfalls den Braunkohlemanager, »der nicht genanm werden wollte«, mit
seiner Aussage iiber die - vo rsintflutliche- Weiterarbeit. Daneben druckte das Blatt AuBe
rungen jetziger und ehemaliger Mitarbeiter der Betreiberfirma, die iiber weitere Sicher
heitsrnan gel der Grube berichteten. Auch -Bild- berichtete erstmals iiber die Kritik von

Mitarbeitern an der mangelnden Sicherheit und der MiBachtung von Sicherheitsbestim 

mungen.
Die Kritik an der Sicherheit der Grube blieb bis zum dritten Tag nach dem Ungliick auf

die beiden regionalen Zeitungen sowie -Bild- beschrankt. Am darauffolgenden Montag

griffen dann zahlreiche Med ien diese Kritik auf, verstarkten und erganzten sic zum Teil
durch neue Aspekte. Vor allem die negati ven Aussagen jetziger bzw. ehemaliger Gruben
mitarbeiter wurden hcrausgestellt. Die "Frankfurter Rundschau - beispiclsweise ziticrte ein
Mitgli ed der Grubenwehr mit den Worten, die Grube sei ein »Bergbaumuseurn«. Erst drei
Tage nach den regionalen Zeitungen griff auch »dpa« die kritischen Stirnrnen auf, aile

anderen Medien zo gen nacho
1m fall der Berichterstattung iiber das Grubenungliick in Borken spricht einiges dafiir,

daf die »N eue Presse- und die »H essisch-N iedersachsische Allgemeine- als Med ienme i
nungsfiihrer mit lokal er Kornpetcnz fungierten. Hierfiir waren vor allem drei Griinde
maBgebend: Erstens berich tete die »H N A« so umfangreich wie kein anderes Medium und
bezog zudem in einer groBen Zahl von Meinungsbeitragen Position; sie veroffentlichre

insgesamt 88 Beitrage zum Ungliick, darumer neun Kommemare. Die »H N A« war sornit
das Med ium , das mit wei tern Abstand am haufigsten und detailliertesren iiber das Ungliick,
seine Ursachen und Folgen ber ichtete und sich damit auch Journalisten als Informations
quelle anbot. Zweitens handelte es sich bei den genanmen Zeitungen urn Medien mit

lokaler bzw. regionaler Kompetenz, was sich bei der Suche nach Gesprachsparmern und
fundienen Informationen unter dem Druck der Konkurrenzsituation als wichriger Vorteil
herau ssrellte. Driuens verfo lgten sowohl di e »H cssisch-N ied ersachs ische Allgem eine - als

au ch d ie »N eue Presse- nahezu von Beginn an eine dezidiert kritische reda ktionellc Lin ic

und stell ten das Un gliick als vermeidbar dar. Sic bildeten insoweir cine alternative
Informationsquelle zur Nachrichtenagemur »dpa«, die das Ungliick noch bis zum viertc n
Tag als un vermeidbar charakterisierte und erst danach ums chwenkte.

Insgesamt kann man feststcllen, daB die - N eue Presse- und die - H essisch-N iedersach
sische Allgemeine- die publizistische Umbewertung eingeleitet und vorbereitet haben . Ais
regionale Meinungsfiihrer setzten sie einen Trend, dem die anderen Medien zu einem
Zeitpunkt folgten, als die Umstande dafiir sprachen . Schaubild 3 (5. 164) zeigt die

Kettcnrcakrion innerhalb des Mediensysterns im Ub erblick.

3. ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFO LGERUN GEN

Wie die voraufgegangene Anal yse zeigt , konnen Meinungsbildungsprozesse innerhalb des
Medi ensystems nicht nur als -Top-down-Prozesse«, sondern auch als »Bortom-up-Pro

zesse- ablaufen. In der Berichtersrattung iiber das Grubenungliick in Borken fungienen die
regionalen Tageszeitungen aufgrund ihrer Kompetenz bei lokalen Ereignissen als Mei-
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nungsfiihrer fur die iibrigen Medien . Die dez idiert kritische Berichterstattung dieser
Medien setz te einen Prozef in Gang, der nach und nach das gesamte Mediens ystem erfaBte
und zu einer grundlegenden Umbewertung des Ungliicks fiihrte.

Die einleitend dargestellten Forschungsergebnisse und die Ergebnisse der Fallstudie
lassen vorlaufige SchluBfolgerungen iiber die Bedeutung und Art von Meinungsfiihrerpro
zessen im Mediens ystem zu, die wir in thesenartiger Form vortragen und die es in
weiteren, systernatisch angclegten Fallstudi en zu iiberpriifen gilt.

These 1: Meinungsfiihrerschaft im Mediensystem ist kein zufalliges Phan omen , sondern
besitzt strukturelle Ursachen, die sich als Zwan g zur Konkurrenzbeobachtung, Reduktion
von Unsicherheit bei der journalistischen Bewertung von neuen Sachverhalten und man
gelnde bzw. unzurei chende Information iiber den Erfolg beim Publ ikum beschreiben
lassen.

These 2: Die Chance von Medien, bei bestimmten Ereignissen die Funktion eines
Medienmeinungsfiihrers zu iibernehmen, hangt von deren Prestige und Kompetenz abo
Deshalb sind in der Regel die nationalen Prestigemedien fiir diese Rolle pradestiniert, Bei
lokalen /regionalen Ereignissen von groBer Bedeutung besitzen jedoch auch lokale/regio
nale Medien die Chance, eine solche Funktion zu iibernehmen, soweit sie sich in der
Berichterstatrung besonders intensiv engagieren und ihre lokale Kompetenz und ihre
exklusiven Informationsquellen ausspielen konnen.

These 3: Eine publizistische Minderheitenp osition, von einem potentiellen Medien 
meinun gsfiihrer vorgetragen, hat nur unt er bestimrnten Bedingungen eine Chance, sich zu
einer publizistischcn Mehrheirenpo sition zu entw ickeln . Die Minderheitenposition muB

erstens konsistent und vehement vorgetragen werden. Zweitens muf im Verlauf der
Berichterstattung ein »Schlusselereignis« stattfinden, das den anderen Medien ein
Umschwenken in ihrer Berichterstattung ermoglicht, ohne die Konsistenz und Vertrauens
wiirdi gkeit ihrer Berichrerstattung grundsatzlich in Frage zu srellen,

These 4: In Prozessen von Medienmeinungsfiihrerschaft im Mediensystem ist eine
wesentlich e Ursache dafiir zu sehen, daB die Berichterstartung von unterschiedlichen
Medien auch in plural istischen Mediensystemen haufig mehr Gemeinsamkeiten als Unter
schiede aufweist. Wir sprechen dann von einer Konsonanz der Medieninhalte.24

These 5: Die herausgehoben e Bedeutung von publizistischen Meinun gsfiihrern in unse
rem Mediensystem, die weniger auf ihrer quantirativen Reichweite als vielmehr auf ihrer
Stellung im Mediensystem beruht, macht sie zu bevorzugt en Ziclobjekten der Becinflus
sungsversuche von gesellschaftlichen Interessengruppen, mit dem Ziel, sich die rnultipli
kative Wirkungdieser Medienmeinungsfiihrer zunutze zu machen.
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