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Landesmedicnanstalten: Steuerung der Rundfunkentwicklung?
Tagung der Arbeitskreise -Politik und Komrnunikation- in der DG esPKw und in der DVPW
am 6.17. November 1992 in Bergneustadt

Die Tagung des gemeinsamen Arbeitskreises -P olirik
und Kornrnunika tion- der Deut schen Vereinigung fiir

Politische Wissenschaft (DVPW ) und der Deutschen
Gesellschaft fiir Publizistik- und Kommun ikationswis

senschaft (DGesPKw) stand unter dem Leitthema
-Steuerung der Rundfunkentwicklung durch Landes
medienanstalten? «. Die Tagungsleitung lag bei Prof Dr .

Heribert Schatz (U niversitat GH Duisburg), der in
seinern Einfiihru ngsreferat darauf hinwies, dall das The 

rna der Rundf unkentwicklung und der Steuerung durch
die Landesmedienanstal ten eine umfassende Betrach
tung im Rahmen einer Tagung wert ist. Die gemeinsame

Tagung beider Arbeieskreise trug dazu bei, das Thema
aus verschiedenen Blickwinkeln wissenschaftlich zu be

leuchten.
Das Rundfunkrecht als Instrument der Rundf unk

steuerung untersuchte Prof Dr. Hans J. Kleintteub er

(Universitat Hamburg) unter der Fragestellung -Das
Ende verfassungsrechtlicher Medienpolitik ? Zur Wand
lung der deut schen Rund funkordnung unter dem Ein
f1ull der Kommerzialisierung- , Er kam zu der These.
Juri sten hatten in Deut schland immer schon starker
Medienpolirik gernacht als in vergleichbaren anderen
Staaren.

Die politischen Aspekte der offentlich- rechtlichen
Rundf unkaufs icht iiber Privatfunkprogramme in Bay
ern beleuchtete Hannemor Keidel (Institut fiir Sozial
w issenschafte n der TV Muncheu). In ihrem Beitrag gab

sie eine kritische Analyse der Situation der Rundfunk 
aufsicht in Bayern wieder. Einen Vergleich zwischen
den westdeutschen und den ostdeutschen Landesme
dienansta lten zog Dr. Dieter Kopetz (Universirat Miin
srer) in seinem Beitrag -La ndesmedienanstalten und
Lizenzvergabeverfahre n in den neuen Bundeslandern- .
Er zog eine Bilanz iiber die Schwierigkeiten bei der
Zulassung privater Programmanbieter und die aktuelle
Aufbausituation in den neuen Landesmedienanstalten
und hob hervor, dall der Parte ieneinflull bei der Beset

zung der Direkto renposten in allen neuen Liindern groll
sei und auch in den Aufsichtsgremien von starkem
Parteiene influll die Rede sein kann .

Innovative Regelungskonzepte im Rundfunkrecht
standen im Minelpunkt des Beitrages von Tborsten

Grothe und Wolfgang Schulz (Universitat Hamburg).
Am Beispiel der Implementation des Zwei-Saulen-Mo

dells fiir den Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen stellten
sie steuerungstheoretische Oberlegungen an.

Mit der Forschungsforderung und der Forschun gs
stcuerung durc h die Landesmedienanstalten befallte sich

der Beitrag von Prof Dr. Otfried [arren (Institut fiir
Jou rnalistik der Universitat Ham burg). den Thorsren
Gro the verias. Die Gedanken des Beitrages aufgreifend
nahm Peter Wid /ok (Landesanstalt fiir Rundf unk NRW.
Dusseldorf ) in seinem Beitrag Stellung zur Forschu ngs
politik der Landesmedienanstalten aus der Sicht des
Praktikers. In seinen Beispielen ging er in erster Linie
auf die Forderungspraxis der Landesanstalt fiir Rund

funk Nordrhein-Westfalen ein, die das anwesende Fach
publikum sehr deutlich kritis ierte.

Der Anspruch und die prak tische Umsetzung der
Programmkontrolle durch die Landesmedienanstalten
standen im Mittelpunkt des Beitrages von Silke Holgers

son (Instirut fiir Journalistik der Universita t Hamburg).
wahrend Kurt R. Hesse (Unive rsirat Bamberg) die wis
senschaftliche Methode der Inhaltsanal yse als Instru 
ment der Programmk ontrolle vorstellte und deren Vor
und Nachteile darsrellre. Die besond ere Programmpoli
tik der Landesmedienanstalten im Zusammenhang mit
den Offenen Kanalen beleuchtete Stephan Tiersch (Uni
versitat Trier. Forschungspro jekt O ffene Kanale in
Rheinland-Pfalz) und ging in seinem gemeinsam mit
Winand Gellner (Universitat Trier) erstellten Beitrag auf
die besondere Verpflichtung der Landesmedienanstalten
zur Ford erung der O ffe'nen Kanale ein. Die Rundfunk
poli rik aus de... Sieht cines Rundfunkanbietr:rs beleu chte 

te unter jurisrischen und rundfunkpolitischen Aspekten
Thomas Muller (Studio Schleswig-Holstein GmbH).
wobei er die unternehmerische Seite des private n Rund
funks herausstellte.

Die Yom Themenspektrum vielschichtige Veranstal
tung endete mit einer Podiumsrunde zur Evaluation und
Funktionskontrol le der Landesmedienanstahe n unter
der Fragestellung -Ko ntrolleure oder Papiertiger?«
Kontrovers wurde diese Frage von dem hochkaritig
besetzten Podium (Prof. Dr . Martin Stock. Universitat

Bielefeld. Prof. Dr . Axel Zerdick, FU Berlin. Dr . Hel
mut Haeckel , Direkt or der Hamburgischen Landesme
dienanstalt, Helmut G. Bauer. Radio N RW GmbH.

Oberhausen) unter der Diskussionsle itung von Prof.
Dr . Her ibert Schatz diskutiert. Trotz der deutli chen

Kririk an den Landesmedienanstalten konnten sich die
Gesprach sreilnehmer nicht auf eine gemeinsame Bewer
tung verstandigen. Festzuhalt en bleibt, dall die Veran
sraltung impulsgebend fiir die wissenschaftl iche Zusarn-
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menarb eit beider Vereinigun gen war. Das wicht ige Th e

rna der Rundfunk entw icklung und der Steuerung dur ch
die Landesrnedienan stalten wird auch kiinftig Polir ik

wissenschaftler und Publi zisten gleicherma/len beschaf

tigen. Die Beitrage der Tagun g sind inzwischen verof
fentlicht in: Otfried Jarren / Frank Marcinkowsk i /

H eribe rt Schatz (H rsg.): Landesmedienan stalten -

Steuerung der Rundfunkentw icklun g? Jahrbuch 1993

der Arbeitskreise Politik und Kommunikat ion . Miinster

und Hamburg 1993.

Die nachste Ta gung der Arbe itskrei se findet vom

8. bis 10. Oktober 1993 zum Thema . Was ist ein

-Duales System-s- in Flecken (Brandenburg) start.

DIETER K OPETZ

Kirchenzeitungen - Ende oder Wende?
Tagung in der Evangel ischen Akad emie Arnoldshain am 27.128. Januar 1993

- Ich will keine Krise hcrbeireden- , sagte Hans Gerhard

Ge nsch vom Evangelischen Presseverband Frankfurt,

Chef redakteur der Evangelischen Kirchenzeitung fiir

Hessen und N assau ; er harte diese - wie er sagte - erste

Tagun g initiiert: - Bewullt ohne Referenten aus dem

eigenen Bereich- der Kirchengebietszeitungen. Ob die

-i rnmer meh r Teil der Offentlichkeitsarb eit von Kirche

werden- ? Die Frage stand wohl hinter der Referenten

auswahl. Ein Chefredakteur sah jedoc h in Giin ther

Benteles Vergleich mit betr iebsintern en Mitarbe iter

(PR-) Blattern - einen - Lapsus- ,

Je ungefahr 20 evangelische und kath olische Kirchen
gebiets-Woc henzei tungen heiflen -Der Sonn tag- , -Der

Weg. , -A ufbruch• . . . Seit Jahrzehnten war keine der

Auflagen -s tabil od er gar steigend- , sagen die kathol i

schen Blatter diplomat isch. Sie dru cken in Miinster am
meisten , in Fulda am wen igsten - zusammen etwas t ,4

Millione n Bistumszeitungen pro Woc he. Imm er weni
ger Leser finder auch die ev an ge lisc h e Kirch en p resse im

alten Bund esgebiet.

In Os rdeutschland hatt en d ie evangelischen Zeit
schriften friiher ausgesprochen treue Leser, sic waren
kritischer als andere. Lut z Bor gmann , C hefredakteur
des - Bcrlin-Brandenburgischen Sonntagsblattes«: -A lle
haben nach der Wende etwa ein Dr ittcl ihrer Leserschaft
verlo ren. Friiher kostete so im Durchschn itt cine Kir

chenzei tung 15 Pfennig, jet zt eine Mark . Das stort

besond ers Rentner. Die Toleran zschwelle bei den Le

sern ist gesunken: Sie bestellen viel schneller ab, wenn

sie mit einem Beitrag nicht zufrieden sind. Sie reagieren

sehr heftig in Leserb riefen ; vor der Wende lie!! man sich

manches gefallen.•

Die in Brandenbu rg erscheinende - Kirchc- und das

Westb erliner -Sonmagsblau- sind aus Koste ngrii nden

zusammengelegt zu m - Berlin- Brandenburgischen
Sonntagsblatt • . Daneben existieren nach wie vor fiinf

Kirchenzei tungen in Mecklenburg, in Th iiringen, in

Sachsen und im Berliner Raum zwei.

Die H 3.lfteder Abonnenten auch westde utscher Kir
chenzei tungen sind Pensionare. Anders als friiher erbt

man Abos nicht mehr gern . Was fiir den einen ein
Kiindig ungsgru nd ist, gefallt ande ren; Beispiel: .S ie

sind uns zu links!« Immer wieder sprechen Chefredak

teure dariiber und iiber Drii ckerk olon nen der meisten

Verlage. Sie bedriicken, sind -rnit dem Inhalt der Kir

chenzeitungen gar nicht vereinbar•.

Aufgedran gte Kirchen zeitungs-Ab onnements werden

erw artungsgemall nicht lange behalten. O hne sie gabe es

einen zusatz lichen, nicht auch noch zu verkraftende n

Schwund,
Die Diskussion der Inhalte wird durch diese Ober

legun gen bestimmt: Mehr .(warme) soz ialdiakonische
Art ikel iiber ambulante Pflegedienste erwa, iiber •Bei

spiele von (tro tz allem) gelingendem Leben , mit -Sinn
fragen, die iiber den Au genb lick hinaus gehen - , wiin

schen sich Kirchenzeitun gs-Red akreure, z, B. Andreas

Krzock vom •Weg. - aber nicht -gartenlaubenmallig

aufgeblasen- , sondern als -so zialdiakonischen Nach

richten-Jo urnalismus• .

Sie meinen Berichre, die so in anderen Blanern zu
ku rz ko m m en: D ie m il -Kirch e- ganz d irekt nicht s oder

nur bedingt zu tun haben miissen . N ach Michael StrauB

(Verpafhe N euordnung. Obe r die . Krise- der evangeli
schen Publizistik. In : -journalisr- , 43. Jg. 1993/Heft 2,
S. 37ff.) sollten sich Kirchenzeitung en - nicht als kirchl i

ches Mitteilun gsblatt oder als kirchl iche Mirgliederzeit
schrift verstehen , sondern eher als Anwalt derer, die im
allgemeinen Medienangebot zu kurz kommen. An ge
sichts cines Medicnrnarkt es, der immer einforrni ger

wird , konrue ihnen mitunter die Rolle einer Alternativ

publizistik zufallen.•

Bringt das Kirchen zeitun gen aus der Krise? Dr. Karl

Schaedel , fiir Kirchen gebietspresse zustandiger Redak 

teur beim (iiberreg ionalen) Evangelischen Pressedienst

epd , warnt vor iiberfo rderndem -Appellarions-journa
lisrnus-, zu vic! -an zukl agen- und womoglich Spenden,

Ehrenamtl iches einzuklagen.

O b Beispiele vorbildlichen Verha ltens erwa im sozia 

len Bereich Leser aufmuntern ? Einige Chefredakteure

wollen vor allem aktueller iiber Kirchenratssitzun gen
berichten . Oer Tagesakru alitat braucht en sie nicht hin
terherzuh echc!n, meinen andere . Ob der Begriff • Kir

che. absto/lt, vielleicht am besten ent fiele? Wenn ohne

hin eine Titelanderung ansteht und das Blatt etwa •Un -




