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Tr adition Deutschland s verpflichtet, erschienen
theoretische Werke von Bloem d. J., Balazs,
Harms u. a. Anerkannte Schriftsteller oder gar
Dichter liellen den Film jedoch eher links liegen.
In Frankreich war das anders, und Albcrsmeier
liefert eine Hille von Nachweisen, wie sich beide
Medien gegenseitig befruchteten. Erganzend
kann man darauf verweisen, daB der Bcgriff des
film d'aureur, ein Schlusselbegriff fur die Film
diskussion im Frankreich der sechziger Jahre und
mehr oder weniger aus dem Kreis der -Cahiers
du cinema - geboren, nicht ohne Grund in Frank
reich entstanden ist. Filme waren nach damaliger
Auffassung Werke cines Einzelnen, wenn man so
will, eines Filmschriftstellers oder Filrndichters,
GewiB, der Vcrglcich hinkt, weiI er lediglich
cinen literarischen Begriff nutzt, urn eine be
stirnmte Funktion des Regisseur s bzw, Drch
buchautors zu bestimrnen . Doch zeigt er imrner
hin eine bestirnmte Begrifflichkeit, die die Hand
dcr Filmthe oretiker in der Nachkriegszeit ge
fuhn hat. Ahnlich wie in Deutschland sind die
Beziehungen zwischen Theater und Film vor
dem Ersten Weltkrieg sehr unterschiedlich ge
staltet. Die junge Filmindustrie war Geldquelle
fur Theaterautoren und Biihnenschauspieler,
teils entstand originares Interesse am neuen Me
dium. Auflerdern erwies es sich bald, daB die
neuen Kinos Theater als Freizeitvergniigen abzu
losen begannen . N ach dem Weltkrieg haben aber
dann Theaterleute wie Ant oine, Anaud und Pa
gnol den Film entsprechcnd ihren Theateriiber
zcugungen eingeschatzt. Antoine visiene ein na
turalistisches Kino an, Pagnol verfocht letztlich
die Idee des verfilmten Theaters und Anauds
komplizienes Verhaltnis zum Theater spiegelte
sich auch in seiner Einstellung zum Film wider.
Albersmeier beschaftigt sich dann mit der Uber
nahme von Filmtechniken, besonders der Ruck
blende, durch das Theater. Wie er bei der Be
trachtung spezifischer literari scher Genres fest
stellt, ist die Zahl der Gedichte, die inhaltl ich
oder formal durch den Film beeinflulit sind, eher
gering. Er geht naher auf Apollinaire und Aragon
ein, wobei seine Srudie von Aragons -Charlot
mystique- faszinierend ist. Auffallig ist ubrigens,
er verweist darauf, daB nahezu aile cine-p oemes
in der Stumm filmzeit entsranden sind. Film war
damals die junge Kunst , die die Neu gier mehr
anstachelte als erwa der Film nach dem Zweiten

Weltkrieg, in dem fonnale und inhaltliche Expe
rimente nahezu ausgestorben waren .

Anschlieflend erortert Albersmeier als Beispiel
fur das cine-drame den Text von Apollinaire -La
Brehatine- Ich gebe zu, daB mir bei einer ersten
Lektiire dieses Filmdramas die Doppelbodigkeit,
auf die Alber smeier verweist, nicht deutl ich
wird . Schliefllich widmet er sich dem oben schon
erwahnten cine-roman, wobe i er hier die 1982
von Alain und Odette Vinnaux veroffenrlichre
Mon ographie zu diesem Thema beriicks icht igr.

1m weiteren Verlauf seiner Darstellung be
schreibr Albersmeier, wie selbstverstandlich in
Frankreich der Wechsel von einern Medium zum
anderen praktiziert wird. Er geht auf die nach
1930 auf breiter Front sich durchsetzende Perso
naluni on von SchriftstellerlTheatennann, Drch
buchautor und Cineast ein und diskutiert aus

fuhrlich am Beispiel von Klassikern friiherer und
sparer Jahre (z. B. Clairs -Chapeau de paille
d'Italie«, Resnais ' -Mel o«, Rappeneaus -Cy rano
de Bergerac- oder Truffauts -[ ules et jim -) die
Verfilmung literarischer Texte und die Aspekt e
des lirerari sch-theatralischen Films (besond ers
Carnes - Enfants du parad is- und Delannoys
- Les jeux sont Iaits«). Hier liefen Albersmeier
schone Beispiele [iir die von ihm bei der Romani
stik angefordene intermediare Betrachtungswei
se von Literatur und Film.

ULRICH VONTHONA, Bonn

Frank Marcinkowski / j org-Uwe N ieland / Axel
Jurgens: Lokalfunk vor dem Start. Empirische
Bcfunde zur Konstitu ierun g der lokalen Radios
in N ordrhcin-Westfal cn. - Duisburg 1990: Un i
versitat - GH - Duisburg / FB1: Fach Politis che

Wissenschaft (= Duisburger Materialien zur Po
Iitik- und Verwaltungswissenschaft Nr. 12/
1990), (Ill), 44 Sciten .

Eine »schonungslose Diagnose- wird verspro
chen im Editorial dieser Studie uber den Lokal
funk in Nordrhein-Westfalen, diesem welrweiten

- Unikum in seinem Versuch, kommerzielle und
'public service--Ziele in einem -Zwei-Saulen-Mo
dell- zu integrieren-.

Selten begeben sich, wie bei dieser Arb eit, die
das Ergebnis eines Lehrforschungsprojektes ist,



Politikwissenschaftler auf das riskante Gebiet der
Zukunftsforschun g. Dennoch wollten die Auto
ren im Herbst 1990 prognostizieren, ob eine
-F unktionsfahigkeit des Lokalfunkmodells- an
zunehmen ist, die ihrer Meinun g nach davon
abhangen wird, ob die faktische Beschrankung
beider Saulen - Veranstaltergemeinschaft (VG)
und Betriebsgesellschaft (BG) - auf ihre Aufga
ben, Programmgestaltung und Bereitstellung des
Betriebskapitals, durchgehalten wird und ob eine
- lokale Ausrichtung des Programms- vorhanden
ist. Hera usgekommen ist eine -ernpirisch-analy
tische Vorstudie fiir nachfolgende inhaltsanalyti
sche Programrnuntersuchungen« und eine Ge
schichte der Konstituierungsphase einiger Lokal
radios, die auf der Befragung verschiedener Ak
teure aus Veranstalter- und Betriebsgesellschaf
ten und Auswertung vorhandener Literatur fulk

Einiges von dem, was die Duisburger Politolo
gen prognostiziert haben , hat die weitere Ent
wicklun g bestatigt. Beispielsweise die - Unerfah
renheir- vieler VG-Mitglieder gegcniiber den
-medienerfahrenen- Verlegervertretern in den
BG, die nicht unerhebli che Foigen fiir die Be
schlull- und Leistungsfahigkeit der programrn
verantwortenden Saule hat. Auch die Befurch
tun g, die Personaldecke der einzelnen Srationen
werde aufgrund einer eher restr iktiven Budget
polit ik der Betreiber eher mangclhaft sein, hat
sich bislang in vielen Fallen bewahrheiret. Aber
fiir die These, daG es » ZU einem schleichenden
Verfall der publi zistischen Bedeutung des Lokal
radios kommen wird«, dem nach erwa flinf Jah
ren (also etwa ab 1995) das Abschalten vieler
Lokalradios folgen konnte, lassen sich bislang
kaum Belege finden. Auch wenn die Betriebsge
sellschaften sich nicht in ihre Kassen blicken
lassen: Die meisten Lokalradi os sind wirtschaft
lich schon nach kurzer Zeit wesentl ich erfolgrei
cher, als viele Skeptiker befurchtet haben, und
bei den H orem beliebter, als erwartet, Das ist
durch Ergebnisse neuerer Medienanalysen be
legt.

Interessant ware es nun zum Beispiel, einmal
im Umkehrschluf zu fragen, ob man deshalb
eine steigende publ izistische Bedeutung der Lo
kalradios unt erstellen kann , Und weiter ware zu
fragen: Gibt es tatsachlich einen engen Konnex,
wie auch von den Autoren vermutet, zwischen
schlechter journalistischer Arbeit, geringer Ak-
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zeptan z und mangelnder Winschaftlichkeit?
Konn en lokale Medien schon allein durch eine
Befriedigung von Service- und Unterhalrungs
funk tionen , etwas Lokalkolorit und engagierte
Spotakquisiteure erfolgreich sein? 1st die Quali
tat journalistischer Bcrichter sranung eine zu ver
nachlassigende GroGe fiir die Einschatzung der
Erfolgschancen eines Mediums? Frank Marcin
kowski und seine Kollegen sprechen davon, daf
bei dem von ihnen prognostizierten (und wohl
auch von manchen Verlegern gewiinschten )
Konz entrar ionsprozef auf 25 Sender die okono
misch, nicht etwa die publizistisch starksten
iiberleben werden. Dieser Zusammenhang zwi
schen publizi stischer Leistung, Horerakzeptanz,
wirtschaftlichem Erfolg und Uberlebenschancen
der Lokalradios erscheint mir in dieser Studie zu
wenig prazise herausgearbeitet. Aber gerade eine
konzi se Beschreibung dieser Problernatik ware
wohl notig gewesen, urn ein angemessenes Pro
gnose-Instrumentarium zur Hand zu haben.

FRANKBIERMANN, Mun ster

Ulrich Patzold / Horst Rop er: Medien anbieter

und Medienangebote. Vor dem Start des Lokal
funks in No rdrhein-Westfalen. - Opladen: Les
ke + Budrich 1992 (= Schriftenreihe Medienfor
schung der Landesanstalt fiir Rundfunk Nord
rhein-Westfalen, Bd. 2), 274 Seiten mit zahlr .
Tab.

Diese Studie der beiden Dortmunder Wissen
schaftler ist eine sogenannte »N ulluntersu
chung «. Sie beschreibt, welche Medienanbieter
welche Medienangebote -vor dem Start des
Lokalfunks in Nordrhein-Westfalen- im bevel
kerungsrei chsten Bundesland anbieten. Am
7. Marz und am 25. Oktober 1990 fanden zwei
Stichtagserhebungen start , Roper und Patzold
listen zunachst Tageszeitun gen, Anzeigenblaner,
Zeitschriften mit ihren jeweiligen Auflagenh ohen
und Besitzverhahnissen auf. Gerade in bezug auf
die Anzeigenblitter weisen sie -eine Fiille von
Ausgaben nach, die bisher weder in den offiziel
len Statistiken noch in Schitzungen bekannt wa
ren«. 477 Ausgaben von Anzeigenblittern mit
einer Gesamtauflage von iiber 16 Millionen Stiick
werden in den Tabellen erfaGt. Zudem wird ihre




