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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.



Alles in allem ist das vorliegende Buch eine

ideale Einfiihrung fiir Berufskollegen und Be

rufsanfanger im Bereich PR , wie Hugo Jung,

Prasid ent der Deutschen Public Relations Gesell

schaft DPRG, rneint, aber auch mit gewi ssen

D efiziten, die nichr zu iiberseh en sind .

H EINZ BONFADELLl,Ziirich

Federation Int ernationale des Archives du Film

(FlAF): The FlAF Cataloguing Rules for Film
Archives. Compiled and edi ted by H arriet W.

H ar rison fo r the Fl AF Ca taloguing Commis

sio n. - Miinchen, London, Paris, N ew York:

K. G . Saur 1991 (= Film - T elevision - Sound

A rchives. Pape rs and Refe rence Tools fo r Film

Archivists Dealing with A udiovisual Materia l,

Vo l. 1), 239 Seiren.

Der vo rliegende Band beruht auf einem friiheren

Werk »Film cataloguing - (New York 1979) de r

FIAF und wa nde lt die Ka talogisierungsvorsch la

ge ab, die die IFL A (Lo ndo n) in dem 1977 bzw.

1987 erschienenen »Internatio nal Standard for

Bibl iographic Description for Non-Book Mate

rials- verOffentlicht hat. Es muB klar herausge

stellt werden : bei dem hier anzuzeigenden Band

handelt es sich nicht urn Alphabetisierungsre

geln , sondern urn Regelv orschlage fur die Titel

auf nahme. Diese Vorsch lage sind, wie es sich fur

Bibliothekare und Arch ivare gehon, ungemein
dctai lliert, und die genaue Oberpriifun g ihre r
Prakt ikabilitat iiberlasse ich gern der spezia lisier

ten Krit ik. De r Deutsche ken nt aus dem Bereich

de r Bibl iotheken zur Geniige de n wo hl spezi

fisch deutschen Kampf zwischen Obergenauig

keit und raschem Vorwartsko rnrnen bibliotheka

risch er und bib liog raphisc her Unternehm en . Die

auch ohne Kriegseinwirku ng tr aurige Geschich te

des Deutsche n G esamtkatalogs ode r die langjah

rigen A useina ndersetzungen zwischen PI und

RA K sind abschreckende Beispiele ; die pragma

tisch an raschen Ergeb nissen orientierte Plan un g

und Durchfuhrung des GV ein po sitive s Beispiel.

Bei den vorliegenden Katalogisierungsregeln

wird die Titelaufnahme dem Anschein nach bis

ins letzte Gl ied geregelt. Ausdriicklich ausge

schlossen isr neben den Regeln fur d ie Titel

Alphabetisierung auch der Komplex der inh altli-
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chen Aufschlusselung. Ober solc he - subject in

dexe s- ist noch zu arbeiten.

In 33 Beisp ielen werden die unterschiedlichen

Titelaufnahmen fiir verschiedene Filmgenres ge

zeigt. Ein Anhang mit einem Glossar und mehre

ren Tabellen schliellt den Band ab oZwei Fragen

stellen sich nach D urchsicht des vo n einem Gre

mium internationa ler Fachleute zusammenge

stellten Bandes : Wie erschlieBen sich die Titel

aufnahmen in -exotischen- Sprac hen dem inter

essierten Wissenschaf tler, de r ihr er nich t mac htig

ist? Wa re nich t eine Ku rzfass ung in eng lisch un d

franzosisch sinnvoll? Zweitens und gru ndsatzli
cher ware eine Bemerkun g iiber den gegenwarti

gen Stand de r ErschlieBung der Film archive. Be

kanntlich behandeln Filmarchive Bestand slisten

oder Ti telkatalo ge imm er noch als eine An Ge

heimer Reichssac he . Eine Biblio th ek ohne allge

mein zuganglichen Bestand skatalog ist nicht vor

stellbar ; bei Filmarchive n ist das G egem eil leider

immer noc h wahl. Jetzt haben die Bestandsver

zeichnisse de r Filma rchive noch ko nfidentiellen

Charakter, und was an Ze ntralkata logen exi

stie rt, ents pricht nicht den Anforde rungen ernst

haft er wissenschaftlicher Arbeit. So schon d ie

hier vor gelegten Titelaufnahme-Regeln auch

sind , so dringlich bleibt die Publizierung der

Archivbestande, U LRICH VON THONA, Bonn

j iirgen Becker (Hrsg.): Wahlwerbung politiscber
Parteien im Rundfunk. Symposion zum 65. Ge 
burtstag von Ernst W. Fuhr. - Baden- Baden:

Nomos Verlagsgesellschaft 1990 (= U FITA

Sch riftcn reihe des Archivs fur Urheber -, Film-,

Funk- und Thearerrecht, Bd. 93), 112 Seiren.

Anl aBlich des 65. Geburtstages des langjahr igen

ZD F-Justitiars Erns t W. Fuhr rich tete das lnsti 

tut [iir U rheber- un d Medienrech t in Miinchen

im Februar 1990 ein Symposium zur »Wahlwer

bu ng po litischer Partcien im Rundfunk- aus. Die

Vortrage bei dieser Veransta ltung sind in dem

vorliegenden Band abgedruckt. j urgen Becker,

Mit glied im Vor stand des Instituts, nennt in sei

nem Vorwort zwei Griinde fur d ie Wahl des

Tagungsthemas: Fuhr hat sich wah rend der 27

Jahre seiner Tarigkeit fur das ZDF immer wieder

mit diesem Thema auseinandersetzen miissen.




