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Markr Macht Medien
Jahrestagung der DGPuK zum Thema »Publizisrik im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher
Verantwortung und okonomischen Zielen«

»Markt Macht Medien« - unter diesem Titel
setzte sich die 40. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft fur Publizisrik- und Kommunika
tionswissenschaft (DGPuK) die vom 14. bis
16. Jun i in Srungan-Hohenheim srarrfand, vor
allem mit den Auswirkungen der neuen Korn
munikationstechnologien fur den Medienmarkt
auseinander. Der Vorsitzende der Gesellschafr,
Walter Hamberg; sah in seinem einleitenden Vor
trag die Mediensituation durch Entgrenzung im
doppelten Sinne gekennzeichnet: Einerseits lo
sen sich die Grenzen zwischen den Medien irn
mer mehr auf. Mit der »digitalen Revolution«
wird die Verkniipfung von Text. Ton und Bild
Kommunikationsalltag. Multimedia und virtu
elle Realitat heillen die Schlagworte. Die einen
sprechen vom Information Superhighway. die
anderen sehen ein neues Babel am Horizont.
Andererseits sind die nationalen Grenzen fiir
Medienunternehmer langsr irrelevant geworden .
Nachdem im vergangenen Jahrhundert der wiirt
tembergische Verleger Johann Friedrich Cotta,
einer der ersten Medienmultis der Geschichte,
gerade mal den Sprung von Stuttgart nach Ulm
und Augsburg gewagt harte, agieren heute die
Medienkonzerne weltweit,

Einen Blick auf die Internationalisierung der
Komrnunikationsmarkce und die nationalen
Handlungsspielraume der Medienunternehmen
warfen anschl ieflend GerdSchulte-Hillm und Pe
terA. Bruck. Schulte-Hillen. Vorstandsvorsitzen
der von Gruner + jahr, machte deurlich, daB
GroBkonzerne nur eine Chance zum Oberleben
haben, wenn sie sich in allen Bereichen der Me
dien - vom Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt
bis hin zum Film- und Fernsehmarkt - enga
gieren , und zwar iiber den nationalen Tellerrand
hinaus. Ein wichtiger Trend sei die Verlagerung
des Wettbewerbs von einer intrarnediaren Kon
kurrenz zu einer interrnediaren Konkurrenz.

Der in Salzburg und Ottawa lehrende Me
dienforscher Bruck prognostizierte eben falls eine
groBe Umstrukturierung der Medicnmarkte, aus
Spezialunternehmen mit nationaler Bedeutung

wiirden zunehmend breit angelegte Unterhal
tungsunternehmen mit internationaler Aussrrah
lung . Veriage und Medienunternehmen konnten
allerdings nicht mehr mit der Stabilirar ihrer
Produkte rechnen und miiBten hinsichtlich ihrer
Angebote zukiinftig viel flexibler und schneller
auf die Anforderungen des Marktes und die
Wiinsche der Rezipienten reagieren . Die Me
dienabgrenzung wird weniger vom materiellen
Tragermedium, sondern zunehmend von Inhalt
und Funkrion determiniert.

Zudem sei klar, so Bruck. daB das Gut der
Offentlichkeit und die Herstellung von Offent
lichkeit Produkt und Dienstleistung werde, die
bezahlt werden miisse. In den Netzwerken der
Zukunft sei Offentlichkeit und damit der Aus
rausch von Informationen nur mehr markrwirt
schaftlich tiber das Modell Angebot und Nach
frage zu regeln. Technisch fiihre Multimedia zur
Integration von Text. Bild, Ton und Daten und
bedeute eine Informations- und Kommunikati
ons-Revolurion, Die beeinflussenden Faktoren
seien zum einen der Mikroprozessor mit stetig
wachsender Rechnerleistung und zum anderen
das Glasfaser mit zunehmender Uberrragungs
leistung .

ZUKUNFT MULTIMEDIA - EUPHORIE UNO

SKEPSIS

Das Wachstum fiir den Multimedia-Markt in
Deutschland wurde von den Experten auf der
Tagung mit mindestens acht Prozent jahrlich
beziffert . Weltweit wiirden Telekommunikati
onsdienste derzeit einen Umsatz von 570 Mil
liarden Mark im Jahr machen, innerhalb der
Europaischen Union seien es jahrlich 168 Mil
liarden Mark . Irn Rahmen des Unterplenums
»Zukunft Multimedia - Euphorie und Skepsis«
unter der Leitung von Claudia Mast (Universitat
Hohenheim) wurde das Multimedia-Pilotprojekt
fur Baden-Wiirttemberg vorgestellt. Seine Ziele:
die Optimierung von Multirnedia-Diensten, die
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Uberprufung der Bedienungsfreundlichkeit und
ein Akzeptanz-Test (wieviel ist de r Konsurnent
bereit zu zahlen?) . Angeboten werden folgende
inreraktive Dienstleistungen: Video-on-demand,
Info-Dienste, Teleshopping, Telelearning, Tele
spiele . Die technische Umsetzung basiert auf
den Breitbandkabeln der Telekom. Durch eine
wissenschaftliche Begleitforschung sollen in den
kommenden Jahren gesicherte Erkenntnisse uber
Multimedia gewonnen werden.

Sicher ist fUr viele Praktiker und Wissen
schaftler aber schon jetzt eine soziale Verande
rung durch Multimedia. So sieht Raina Korb
mann, Chefredakreur von -Bild der Wissen
schaft<, den Abschied vorn passiven Rezipieren
gekommen, und fUr Georg Rubrmann (Univer
sitar Duisburg) reprasentiert interaktives Fern
sehen eine Individual isierung der Umwelt . wtr
ner Degenhardt vorn Institut fur Kommunikati
onsw issenschaft der Universitat Munchen be
trachtet Multimedia als vorlaufigen Endpunkt
der Evolution der Massenmedien: Nach der er
sten Generation. in der das Papier besrirnmend
war, und der zweiten Generation, in der die
Funkmedien dorninierten , sind die Med ien in
der dritten Generation durch rechnergestUtzten
Einsatz f1ex ibler gemacht worden. 1m aktuellen
Stad ium der vierten Generation sei nun eine
Konvergenz zu beobachten, und zwar hin zu
Universalmedien. Der Einsatz von Multimedia
fuhre dazu, daB aile Inforrnationskanale, die der
Mensch verarbeiten karin , genutzt werden,
gleich , ob parallel oder sinnvoll hintereinander,

Auf die Euphoriebremse trat hingegen Mi
chael jiickelvon der Universitat Mainz. Zur Fra
ge der Okonomie des Zuschauers und der Zu
kunft des Fernsehens mUsse man sich ernuch
ternde Untersuchungsergebnisse vor Augen hal
ten . Beisp ielsweise sei das Verhaltn is von Ka
nalangebot und Nachfrage in Deutschland deut
lich niedriger als in den USA. Eine Untersu
chung in Mainz habe ergeben, daB 41 Prozent
der Fernsehzuschauer nur bis zu zwei Sender
nutzen, 39 Prozent bis zu vier Sender. Zudem
wurden Studien in den USA belegen, daB der
Rezipient es ablehne, bei neuen Anbietern nach
den Unterscheidungsmerkmalen zu suchen. Das
fuhre dazu , daB auf Dauer neue Anbieter kaum
mehr eine Chance hatten, sieh am Markt zu
erablieren und zu behaupten. Deshalb konne
die Medienwissenschaft der Praxis nur den Rat
geben , mit vorstrukturierten Vollprogrammen
den Rezipienren zu entlasten.

Zur Nutzung von Medien machte Michael

Darkow, Geschaftsfuhrer der GfK Nurnberg,
klar, daB der Trend zur Individual isierung sich
deutlich durch die Zunahme der Single-Haas
halte und der 2-Personen-Haushalte mit zwei
Fernsehern zeige. Fernsehen sei nicht mehr ein
Gemeinschafrserlebnis, sondern ein individuel
ler Akt. Hinsichtl ich der Nutzung interaktiver
Medien gab er eine sehr pessimistische Prognose
ab: »In Deutschland gibt es seit Jahren Video
text . 50 Prozent der Haushalte konnen ihn emp
fangen , die Nutzung tendiert aber gegen Null.
Warum soli dies bei anderen interaktiven und
multimedialen Moglichkeiten anders sein?«

MEOIENPOLITIK UNTER OEM DIKTAT VON

OKONOMIE UNO TECHNIK?

Neben kUnftigen Nurzungsmoglichkeiren und
eth ischen Entscheidungsprozessen wurden auf
der DGPuK-Jahrestagung vor allem medienpo
lit ische Veranderungen diskuriert, so im Unter
plenum »Rahrnenbedingungen: Okonomie,
Technik, Politik und Recht«. Manfred Knoche
von der Universitat Salzburg sah einen Wider
spruch zwischen wirtschaftspolitischen und me
dienpolitischen Aktivitaten in Deutschland. Sei
ner Ansichr nach machen die Landesmedienan
stalten reine Winschaftsforderungspolitik. narn
Iich sektorale Srrukrurpolitik, regionale Indu
striepolitik, Standorrpolitik, Technologiepolitik
und Innovationspolitik. Dies bedeure im Ergeb
nis eine lupenreine Konzentrationsforderungs
politik. Zudem sei eine zunehmende Verflech
tung von Politik und Winschaft mit eindeutig
verte ilten Rollen zu beobachten: Bertelsmann
und SPD auf der einen Seite sowie Kirch/Sprin
ger und CDU auf der anderen Seite. Knoche
prognostizierte, daB eine Losung der publizisri
schen Konzentrat ionskontrolle auf Dauer nicht
in Sicht sei.

In der abschlieBenden Vortragsrunde forrnu
lierre [drn Kruse, Lehrstuhlinhaber fur Berriebs 
wirtschaft der Universitat Hohenheim, im Ge
gensatz zu Knoche die These: »Medien befreien
sich vorn Diktat der Politik - dank neuer Tech
nik und liberaler Okonornie.« Technische Ent
wieklungen hatten zum einen d ie Konsumrnog
lichkeiten fUr das Publikum erweitert und zum
anderen die med ienpolitischen Handlungsspiel
raurne eingeengt. Seiner Meinung nach habe die
Medienpolitik bisher bei ihrer zentralen Aufgabe
der Konzentrarionskonrrolle und Vielfaltsbe
wahrung versagt . Zudem sei es so. daB viele



Akreure die Medienpolitik fiir regionalokono
mische und parteipoJitische Zwecke m iBbrau
chen. Kruse postulierre deshalb eine neue Li
zenzierungspolitik mit folgenden Eckpunkten:
»N u r eine Lizenz fiir jedes Unternehmen am
Markt und Installation einer unabhangigen Me

dien-Regelungsbehorde auf Bundesebene, die
mit Experten besetzt werden muB und unab
hangig von Parteiinteressen ist.• Barbara Mett

ler-v. Meibom, Politikwissenschaftlerin an der
Universitat Essen, forderte als Aufgabe der Me
dienpolitik das Abstecken der Rahmenbedin
gungen fur die Zukunft. Zu klaren sei vor allem
die Frage der Kosten: »Wer soil die Kosten des
Zugangs zu Netzwerken tragen? Wieviel muB
fiir die Nutzung der Multimedia-Dienste bezahlt
werden? Wer legt all dieses fest? Sie appellierte
an die Kommunikationswissenschaftler, insbe

sondere die Frage der sozialen Kosten und damit
der Kommunikationsethik zu stellen.

Neben diesen medienpolitischen Diskussions
punkten waren we itere Schwerpunkte der Ta
gung die Themenkomplexe »Publizisrische Enr
sche idungsprozesse zwischen Ethik und Markt«,
»Alternativen zum Markt: Non-Profit-Medien
und Nutzer-Initiativen« sow ie »Frauen und Me
dien zwischen Autonomie und Vermarktung•.
In den fiinf Unterplena wurden insgesamt mehr
als dreiB ig Referate gehalten.

POSITIVE MITGlIEDERENTWICKLUNG

Die Mitgl iederversammlung der DGPuK unter
der Leitung des Vorsitzenden Walter Hamberg;
Unive rsirat Eichstart, wiirdigte zunachst die ver
storbenen Mitglieder Horst Reimann, Karl
Bringmann, Gerhard E. Stoll und W infried B.
Lerg . In seinem Bericht iiber die Entwicklung
der Ge sellschaft und die Arbeit des Vorstands
stellte Hamberg besonders die positive Mirglie
derentwicklung heraus: 1m vergangenen Jahr
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habe es 47 Neuaufnahmen gegeben. Die
DGPuK harte zum Srichrag 31. Mai 1995 ins

gesamt 441 Mitglieder: 94 Frauen und 347
Manner. 399 Mitgl ieder kommen aus Deutsch
land, die restlichen aus insgesamt elf Landern,
vor allern aus Osterreich (20) und der Schweiz

(10) . Hamberg betonte in einem Resiimee zu
seiner dreijahrigen Amtszeit als Vorsitzender,
daB er sich vor allem zwei Ziele gesetzt hatte :
zum einen eine starkere Integration. zum ande
ren die Verbesserung der Kommun ikation unter
den Mitgliedern. D ie Integration sei seiner An 
sicht nach gelungen, es kommen wieder mehr
Mitglieder zu den Tagungen, die aktive Beteili
gung geht quer durch Berufsfelder, Institute,
A1tersgruppen. Der Verbesserung der Kornmu
nikation diente die Einrichtung eines Mitglie
derforums in Form der Zeitschrift -Aviso-. Ins
gesamt solle das Programm einer wissenschaft

lichen Fachgesellschaft mit dem Begriff »koope
rative Konkurrenz« ums chrieben werden.

Auf Antrag des Vorstands beschloB die M it
gliederversammlung einstimmig eine Satzungs
anderung in zwei Punkten: Das Quorum zur
Einberufung einer M itgl iederversammlung wird
auf ein Zehntel der ordentlichen Mitglieder an
gehoben (Paragraph 7), und der Berlin-Passus
in Paragraph 13 wird gestr ichen. Der Vorschlag,
zukiinftig die Amtszeit des Vorstandes auf zwei

Jahre zu verlangern und eine einmalige Wieder

wahl zu errnoglichen, wurde kontrovers disku
tiert . Eine Entscheidung soil in der nachsten
Mitgliederversammlung fallen.

Die Wahlen fiir den Vorstand brachten fol
gendes Ergebnis: Gunter Bentele, Universitat
Leipzig, wurde zum neuen Vorsitzenden ge
wahlr , Anna Maria Tbeis-Berglmair, Universitat
Augsburg, und Barbara Mettler-u. Meibom wur
den zu srellvert retenden Vorsitzenden gewahlt.
Die nachste Jahrestagung der DGPuK findet
vorn 15. bis 17. Mai 1996 in Leipzig stan.

WOLFGANG POTZ

Mit der GroBe wachst auch die Selbstkririk
Bericht von der 45 . Jahrestagung der lCA in Albuquerque

Die Jahreskonferenz 1995 der International
Communication Association (ICA) fand vorn
25 . bis 29 . Ma i in Albuquerque (New Mexico,
USA) start . Wabrend ein jahr zuvo r in Sydney

nur 900 Fachvertreter teilnahrnen, waren es dies 
mal 1.450. Die lCA hat zur Zeit 2.800 Mit
glieder. Aus Deutschland waren u .a, Christina
Holtz-Bacha (Bochurn), Barbara Pfetsch und




