
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.
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Wie Fuhr selbst in seinem SchluBwort belegt,
neigen die Parte ien - offenbar weiI sie den Wahl

werbes pots im Fernsehen groBe Bedeutung bei
messen - zu gerichtl ichen Au seinandersetzun 
gen, wenn es urn die ihnen zugereilte Sende zeit

geht. Der zweite Grund war das . groBe Wahl

jahr 1990«, in dem zum ersten Mal freie Wahl en

in den Landern und Kommunen der DDR sowie

schlieBlich die erste gesamtdeutsche Bundestags
wahl stattfanden.

Das Thema Wahl werbung war aber auch des

halb aktuell, weil im Jahr zuvor die C DU bei der

Europawahl zusatzliche Sendezeit beim privaten

Fern sehen gekauft und den Kanzler zwischen
den Spots der kommerziellen WerbeblOcke pra
sentiert harte, So erklart sich wohl auch , daB

Heiner Geimer bei der Tagung ein Plado yer fiir
den Ankauf von Werbezeit durch die Partei en

vortragen lieB. Die N orwendigkeit, die Part eien

in den Medien selbst zu Wort kommen zu lassen,
begriind et er darnit, daB Politiker durch Wahlen

legitimiert sind, j ournalisten eine ahnliche Legi

timation aber fehlt. Wahrend Gei mer offenbar

keinen groBen Unterschied zwischen pol itischer
Werbung und den Werbespo ts [iir Schokoriegel

und Du schb ader sieht, betont der Prasident der
BLM , Wolf-Dieter Ring, die Unr erschiede zwi

schen der Produktwerbung und der Ideen wer
bung. Er halt es daher fur ein Miflverscandnis,
wenn die Parte ien den Rundfunk staatsvertrag
(1987) so inrerp retieren, daB die Wer bebl6cke
auch fiir sie offenstiinden.

Der ehemal ige Intendant des Hessischen
Rundfunks, Wolfgang Lehr, dem onstr iert in ei
ner Collage aus Kritiken an den Parteienspots
aus der Werbebranche und von den Parteien,

Ent scheidungen der Gerichte sowie einer Doku

mentation iiber den Urn gang der Fernsehsender
mit den Spots aus verschiedenen Pcrspektiven die

Probleme mit der Parte ienwerbung. Aufgrund
der regelmaBig wiederkehrenden Auseinander

serzungen, neuerdings zuma l mit der Werbung

recht sextr erner Part eien und Gruppierun gen, be
fiirwortet Lehr eine Abschaffun g der Spots. D ie

se Moglichkeit besrehr, das belegen die Ausfiih

rungen H erbert Bethges zu den juristischen
Grundlagen der Wahlwerbung. Da aber auch

Lehr die C hance fii r eine Aufgabe der Parteien
werbung im Femsehen selbst als nicht sehr groB
cinschatz t, empfiehlt er zu priifen, inwieweit d ie

Anstalten noch deutl icher als bisher wah rend der
Ausstrahlung auf die alleinige Veranrw ortl ichke it

der Partei en fiir die Spot s hin weisen konnen,

Wenn Lehr von der -geringen Akzeptanz der
Parteienwerbespots « spricht, kann sich das wohl

nur auf die krit ischen Stellun gnahmen aus Wer
beagenturen und den oft unprofessionellen Urn

gang der Part eien mit d ieser Werbemoglichke it
im Fern sehen beziehen . Wie wenig wir namlich

bislang iiber die Rezeption der Spots durch das

Fernsehpublikum wissen, belegt auch der Beitrag
von Bernward Frank. Der Leiter der ZDF-Me
dien forschung muB sich bei seinen Ausfiihrun

gen zur Nutzun g und Bewertung der Wahlspots

auf die Reichweitendaten beschranken, die zum
Teil betrachtlich sind - je nach Attraktivitat der

vorausgehenden ode r der nachfolgenden Sen
dun gen.

Es erscheint parad ox, wenn Parteienvertreter ,

wie hier He iner Geim er, die Wichti gkeit der
Wahlspots immer wieder behaupten, die Parteien
sich aber andere rseits offenbar niche dafiir inter
essieren, wie ihre Fern sehwerbung bei den Wahl
berechtigten ankommt, ob und wie sie wirkt.
Vermutlich steigt das Interesse von Parte ien und
Forschun g an der Wahlwerbung und an den
redaktionell gestalteten Wahlsendungen an mit
dem Herannahen des nachsten »groflen Wahl jah
res«: 1994 werd en neben kommunalcn Vertre

tungen und Landtagen auch das Europaische

Parlament und der Bund estag neu gewahh , Fiir
die dam it absehb are Diskussion stellt der vorlie

gende Sammelband eine gute Grundlage dar.
CHRISTINAH OLTZ-BACHA, Bochum




