
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
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Verflechtung mit Zeitungsverlagen dokumen
tiert. Patzold und Roper konnen nachweisen,
daB die Verbreitungsgebiete der lizenzierten Lo
kalradios teilweise vdllig anders aufgeteilt sind
als die angestammten lokalen Zeitun gsmarkte.
Diese Oberschneidungsproblematik sei hier, so
die Autoren, zum ersten Mal dokumentiert. Im
merhin hangt der (wirtschaftliche) Erfolg vieler
Lokalrad ios auch davon ab, wie sich das neue
Medium im - Iokalen Komrnun ikationsraum«,
der haufig nicht mit dem lizenzierten Vcrbrei
tungsgebiet iibereinsrimmt, etablieren kann.

Der alte Kaufmanns-Grundsatz - Konkurrenz
belebt das Geschafr- scheint auch in der moder
nen Medienwelt noch Bestand zu haben . In loka
len Markten mit -o ffensichtlicher Mcdienkon 
kurr enz«, wie die Autoren schreiben, investieren
die Zeitungen »deuelicher« in die Redaktionen.
In Monopolgebieten (z. B. Wuppertal mit einer
Tageszeitung, einem Anzeigenblatt aus dem glei
chen Verlag und der gleichzeitigen Verflechtung
mit dem neugeschaffenen Lokalradio) werden
Investitionen in die Redakrionen geringer sein als
in Markten mit -echter- Konkurrenz.

Trotz vieler Tabellen, einige davon nicht gera
de lesefreundl ich, bietet der Band einen guten
Uberblick iiber die -mediale lnfrastrukrur- in
NRW zum Forschungszeitpunkt. Der vollstan
dige Reichtum der Erhebu ngen, so schranken
Patzold und Roper ein, . ist teilweise nur iiber
das miihsame Studiurn der Tabellen rnoglich•.
AuBerdem muBten an einigcn Stellen weiterc
Forschungen ansetzen, urn »exernplarische Hin
weise- weiter zu fcstigen, so die Autoren.

THOMASFRIEDENIlERGER, Wuppertal

Wolfgang Reineke / Hans Eisele: Taschenbuch
Offentlichkeitsarbeit . Public Relations in der Ge
samtkornmunikation. - He idelberg: I. H . Sauer
Verlag GmbH 1991 (= Taschenbiicher fur die
Wirtschaft, Bd. 51), 199 Seiten mit 7 Schaubil
dern.

Die sieben Autoren dieser Einfiihrun g in die
Offentlichkeitsarbeit legen nach ihrem eigenen
Anspruch dar, warum Organisatione n zu einer
neuen Bewertung der Offentli chkeitsarbeir kom
men bzw. kommen rniissen. Angestrebt wird

cine dialogorientierte Public Relations, deren
Ziele »in cinem aktiven Dialog und in einer
konstruktiven Debane informativ, offen und
kompetent dargestellt werden miissen• . Solche
Absichtserkliirungen in Richtung -horizontale
Kommun ikation- bleiben aber bis zu einem ge
wissen Grad ambivalent, scheinen doch immer
wieder auch »vertikale« bzw . •rop-downe-Kom
munikationskonzeptionen durch, erwa dann,
wenn PR nach dem sog. I-K-E -A-Modell darin
besteht , daB Informationen gesammelt und ana
lysiert, Kommunikation implernentiert , Ent
scheidungen vorbereitet und durchgefiihrt sowie
Aktionen als Umsetzung dieser Entscheidungen
implementiert werden ,

Immerhin erschopft sich dieser knappe Rat
geber nicht nur darin, aufgrund von Listen und
Merkpunkten anzugeben, wie PR konkret statt
findet, obwohl solche konkret praxisbezogene
Informationen durchaus auch zu finden sind, z, B.
mit Stichworten zum methodi schen Recherchie
ren, uber den Umgang mit der Presse, iiber das
Interview oder iiber Mitarbe iterinformations
systeme. Sie werden ergiinzt durch Hintergrun
dinform ation etwa zur historischen Entwicklung
von PR (A. Oeckl ), zum Berufsbild der O ffent
lichkeitsarbeit und zum Verhaltnis zwischen PR
und Journalismus (P. Szyszka) oder zu den Aus
bildungsrnoglichkeiren in PR (Ch. Deutsch). Da
neben ilIustrieren zahlreiche Beispiele aufgrund
von Interviews mit Praktik ern ganz konkrete
Arbeitsfelder von Public Relations.

Als Mangel mag der Publiz istik- und Kommu 
nikationswissenschaftler vielleicht empfinden,
daB nur wenig empirische Literatur verarbeitet
worden ist, mithin niemand einen Blick auf die
amerikanische Szene wirft, wo man PR seit Ian
gerem als empirische Wissenschaft betreibt und
in mehreren Zeitschriften ein wissenschaftlich
fundiert er Diskurs gefiihrt wird . Irn Verglcich
dazu scheint im deutschsprachigen Bereich, trotz
Hinweis auf die Urnbruchsitu ation und auf neue
Konzepte von PR, nach wie vor eine stark nor
mativ gepriigte Auffassung von PR weiter zu
bestehen , die das vorliegende reichhaltige empiri
sche Material nur zogerlich zur Kenntn is nimmt.
Dementsprechend iiberrascht es auch nicht,
wenn die Autoren kaum Hinweise zu - empi
risch zu beantwortenden - Fragcn erwa nach der
Wirksamkcit von PR geben.




