
Kommunikationsforschung auf und kombiniert
sie mit den Erkenntnissen aus der Kommunika
torforschung. Ihm geht es im wesentlichen urn
die Bedingungen, die auf die Entstehung von
Texten der Nachrichtensprache einwirken, wo
bei er auf Einfliisse aufmerksam macht, mit de
nen sich die Kommunikationswissenschaft kaum
beschafrigt, z. B. mit dem Anpassungsdruck, un
ter dem Joumalisten durch den Sprachgebrauch
der Poliriker und Experten stehen, den unreflek
tierten Regeln oder »Gesetzen« des Meldungs
joumalismus, den Annahmen iiber die »Verkauf
Iichkeit- der Nachrichten, der nach wie vor zu
beobachtenden thernenspezifischen Elitenorien
tierung. Es geht ihm femer darum, die Kluft
zwischen Vorwissen und Kompetenz bei Journa
listen zu markieren, da diese sich negativ auf die
Strukrur der wissensbezogenen Kommunikation,
speziell auf die Verstandlichkeir in fliichtigen
Medien, auswirkt.

Eingehend setzt sich Ebner mit der Verwen
dung des Kommunikationsbegriffes in der Mas
sen- oder Medienkommunikation auseinander,
wobei er die von einigen Kommunikationswis
senschaftlem geauBerten Zweifel zuriickweist.
Leider scheint ihm die eingehende Behandlung
des Themas durch Riihl in -joumalismus und
Gesellschaft- (1980) nicht bekannt zu sein, er
hatte sich dort Rat holen konnen, vor allem was
die Beziehungen zwischen Interaktion und
Kommunikation betrifft. Nichtsdesroweniger
bereichern seine linguistischen Argumente zur
kommunikativen Situation der Nachrichtensen
dungen des Femsehens und zur Ausdifferenzie
rung unterschiedlicher Sendekonzeptionen fur
die tagesaktuelle Berichrerstanung das Wissen
iiber die Herstellung publizistischer AuBe
rungen.

Bei der Untersuchung der -Landesschau Ba
den-Wuntemberg« als -regionale Nachrichren
sendung zwischen Informationsanspruch und
Unterhalrungsorientierung« fallen weitere allge
meine Erkenntnisse an, die man durchaus auf
ahnliche Sendegattungen und Textsorten iiber
tragen kann. Das gilt von den Bemerkungen zum
Unterhalrungsversrsndnis iiber die Prssenta
tionsmodi bis zu den Themenspektren und The
matisierungsformen. Viele Beispiele machen die
Haufigkeitsverteilung bestimrnter statistisch er
faBbarerWerte von der Satzlange bis zu gramma-

Buchbesprechungen 155

tikalischen Formen deutlich. Praktikem ist be
sonders das Kapitel iiber Arbeitsweise und Pro
duktionsbedingungen der Landesschau-Redak
tion zur Leknire zu empfehlen, ebenso die Vor
schlage fUrsinnvolle Moderationsstrategien. Eine
gute Zusammenstellung von Erkenntnissen aus
der Verstandlichkeitsforschung finder sich auf
den Seiten 229f.

Vor anderen linguistischen Beitragen zur Me
dienkommunikation zeichnet sich Ebners Buch
durch die Verarbeitung von Erfahrungen aus der
Redaktionspraxis wie durch viele hilfreiche
Empfehlungen zur Verbesserung der redakrio
nellen Arbeit aus. Wenn sich auch die Empfeh
lungen betont auf den Sendetypus -Landes
schau« beschranken, diirfren sie doch fiir alle
N achrichtensendungen beherzigenswert sein.
SchlieBlich gibt es ja kein Gebot, wonach solche
Sendungen immer so sein miissen, wie wir sie
gewohnt sind.

FRANZ RONNEBERGER, Niirnberg

Martin Bullinger: Koordination im offentlich
rechtlichen Rundfunk. Zur Koordinationspflicht
zwischen ARD und ZDF gem. § 22 Abs. 4 des
ZDF-Staatsvertrages und Ziffer 1.3 des SchluB
protokolls zum ZDF-Staatsvertrag. Rechrsgut
achten, erstanet im Auftrag des Zweiten Deut
schen Femsehens. - Mainz 1987: Zweites Deut
sches Fernsehen (= ZDF-Schriftenreihe, Heft
36), 75 Seiten.

Vor dem Hintergrund eines mit der Entwicklung
der neuen Kommunikationstechnologien ver
bundenen Wandels der deutschen Medienland
schaft befaBt sich Bullinger mit der Frage, ob
Fernsehprogramme der ARD und des ZDF auch
zukunftig einer Koordination bediirfen und wie
diese angesichts eines zunehmenden offentlich
rechtlichen Programmangebotes ausgestaltet
werden konnte. Er untersucht zunachst die
fiir die Programmabstimmung maBgeblichen
Rechtsgrundlagen und kommt zu dem Ergebnis,
die Koordinationspflicht des ZDF ergebe sich
unmittelbar aus § 22 Abs. 4 des ZDF -Staatsver
trages, wahrend die ARD allein aufgrund einer
gegenuber dem ZDF und den Landern abgegebe
nen rechtsgeschaftlichen Unterwerfungserkld-
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rung verpflichtet sei, AnschlieBend bestimmt
Bullinger den Anwendungsbereich der Koordi
nationspflicht, die nach dem Wortlaut des ZDF
Staatsvertrages lediglich auf das Erste Fernseh

programm Bezug nimrnt. Nach seiner Auffas
sung umfaflt sie sowohl das Gemeinschaftspro
gramm als auch die Regionalprogramme der
ARD, soweit sie eine iiberregionalePragung auf
weisen, annahernd zeirgleichSendungen aus dem
gemeinsamen Programmpool enthahen und da
her als funktionaler Bestandteil des ersten Fern
sehprogramms anzusehen sind. Dagegen unter
liegen die auf einen kuhurellen Schwerpunkt
festgelegten Satellitenprogramme Eins Plus
(ARD) und 3 Sat (ZDF) nach Ansicht Bullingers
ebensowenig der Pflicht zur Koordination wie
die Dritten Fernsehprogramme. Dies gelte fiir
die Dritten Programme zumindest solange, wie
sie sich noch »auf dem Wege- zu dem Ersten
Fernsehprogramm gleichwertigen iiberregiona
len Angeboten befanden.

In den folgenden Ausfiihrungen erlautert Bul
linger die der Koordination zugrundeliegenden
Funktionen und gibt einen anschaulichen Uber
blick iiber die von den Rundfunkanstalten ent
wickehen Mittel flexibler programmlicher Kon
trastierung. Er stellt fest, die Abstimmung der
Programme sei primar der Schaffunginhaltlicher
Auswahlmoglichkeiten[iir die Fernsehzuschauer
zu dienen bestimmt, Gleichzeitig werde mit ihr
als eine Art Nebeneffekt aber auch erreicht, daB
weniger massenattraktiveSendungen in den Pro
grammen zur Geltung kamen . Die Koordination
habe demnach auch eine allgemein aufgaben
sichernde Bedeutung und trage insoweit wesent
lich zur Erfiillung des Programmauftrages der
offentlich-rechrlichenRundfunkanstalten bei.

Ausfiihrlich setzt sich BullingerschlieBlich mit
den Foigen fortschreitender Entwicklung der
Dritten Fernsehprogramme zu bundesweit aus
gestrahlten und inhaltlich zu einem erheblichen
Teil iiberregional gepragten Vollprogrammen
mit teilweise massenattraktiven Inhalten ausein
ander. Er sieht auch in dieser Situation die Koor
dination als unentbehrlich an, da nach seiner
Auffassung auf absehbare Zeit nur die beiden
terrestrisch verbreiteten GroBprogramme die
Grundversorgung der Bevolkerung mit iiberre
gionalen Vollprogrammen zu gewahrleisten ver
mogen. Auch sei von der zusatzlichen Verbrei-

tung weirerer Dritter Programme niche zwin
gend auf ein durch sie vermittelres gleichzeitiges
Angebot von staatsvertraglich gebotenen zwei
unterschiedlichen Sendungen zu schlieBen, da
eine wettbewerbsbedingte Angebotsnivellierung
und damit die Ausstrahlung gleichartigerUnter
haltung nicht auszuschlieBen sei, Gleichwohl ge
fahrde eine unkoordinierte Verbreitung Dritter
Programme die allgemein aufgabensichernde
Funktion der Koordination, denn sie konne zu
einem bedenklichen Wettbewerb der ARD ge
geniiber dem ZDF fiihren. Bullinger ist daher der
Auffassung, die Lander seien aus Vertrag und
unmittelbar auch aus Art. 5 GG zur Erhaltung
dieser mit der Koordination verbundenen Ne
benwirkung verpflichtet. Er schlagt deshalb vor,
die Verbreitung der Dritten Programme auf die
ihnen zugewiesenen Sendegebiere zu beschran

ken, die finanziellen Rahmenbedingungen dieser
Programme zu andern, sie in die Koordination
miteinzubeziehen oder ihnen Programmlasten
inhaltlicher Art aufzuerlegen.

Die von Bullinger behandelte Problematik hat
durch das Vierte und Fiinfte Rundfunkurteil des
Bundesverfassungsgerichtes und den neuen
Rundfunkstaatsvertrag der Lander eine erhebli
che aktuelle Bedeutung erlangt, Bullinger ver
steht es, dem Leser einen Einblick in die prakti
schen Probleme programmlicher Koordination
zu geben. Als Fazit bleibt festzustellen: Der be
reits vierundzwanzig Jahre wahrenden Abstim
mung offentlich-rechtlicher Fernsehprogramme
ist auch in Zukunft ein hoher Stellenwert beizu
messen. UOO BECKER, Mainz

Peter Stein: Die NS-Gaupresse 1925-1933. For
schungsbericht - Quellenkritik - neue Bestands
aufnahme. - Miinchen: K. G. Saur Verlag 1987
(= Dortmunder Beitrage zur Zeitungsforschung,
Bd. 42), 275 Seiten,

Als -Baustein« zu einer Bibliographie der NS
Gaupresse vor 1933 sieht Stein seine Arbeit, die
durchwegs als bittere, aus eigener Nachpriifung
tradierter Urteile entstandene Kritik der bisheri
gen Forschung und sorglosen Abschreiberei an
gelegtist, Mit wohhuender Klarheit und Ehrlich
keit legt Stein demgegeniibersich und dem Leser




