
366 Mitteilungen

anwesenden Referenten , eroffnere. Am Beispiel von

Fau ls Kritik an der Praxis des Offenen Kanals in Lud

wigshafen und von Scho nbachs impliziter U nterschei

dung zwischen hoffnun gsvollen (aktiven) und entrn uti
genden (pass iven, anonym-kollektiven) Verhahenswei

sen versuchte Bruck, den selbstbesta tigenden Charak ter

und die -rationalistisch e- Normieru ng medienwissen

schafrlicher Analysen anschaulich zu machen,

Dieser Fehdehandschuh wurde aber von den anwe

senden Wissenschaftlern nicht aufgenommen. Vielmehr

losre Bruck ungewollt eine Diskussion iiber die Bewer
lun g der Nutzun gspraxis des Offenen Kanals aus. Nach

Faul iSI der Offene Kanal als Biirgerkanal , d. h. im

H inblick auf das Komrnunikat ion sdefizit einer Gro ll

stadt, konz ipiert worden. Daher habe seine willkiirl iche

Benurzung enuauscht. Der Aufwand lasse sich nicht

rechtfertigen , wenn nur die Produzenten selbst zufrie

den seien, zurnal dann nicht, wenn diese ihre Pro

grammzeic mil dem Abspielen ihrer Lieblingsplatten

fiillten. Noelle-Neumann teilt e mit, man habe den Mill

branch des Offenen Kanals (durch angereiste Intere s

senten) durch eine neue Bestimmun g beseitigt. Die ge

genwartige Praxis der Programrngestahung wert ete sie
als Part izipati on schance von gru ndsatzlicher Bedeu

tung: Sie eroffne exemplarisch die Moglichkeit eines

Zugangs zu den - meist unzugan glich erscheinenden 

elekt ronischen Medien und dam it die Ch ance, Resigna

tion zu iiberwinden und eine - zunachst kleine - Of

fentlich keit entstehen zu sehen.

D ie letzte Diskussionsrun de des Symposiums wurde

von einem Thema beherrscht , das Bergsdorf schon in

seiner Einleitung als Annex des Rahmenthemas einge
fiihrt harte: der Idee eines -Parlarnentskanals-, Nach
dem Bruck, auf Bergsdorf s Aufforderung hin, uber das

kanadi sche Parlament sfernsehen berichtet harte, erwies

sich das The ma als so fesselnd, daB es einen grollen Teil

der Wissenschaftler und Ressorrvertreter reizte, ent

schieden Stellung zu beziehen.
Gegen Ende der Aussprache kam es noch zu einem

Gedankenausu usch iiber die Bedeutun g der D riu en

Programm e der ARD. Metze-Mangold erwahnte die 
von der Werbe wirtschaft wahrgenommene - Reichwei

tenstabilitat dieser Programme, urn im Bild des Fernse

hens als Unr erhaltun gsmediurn einen Gegenakzent zu

setzen, Darkow stellte einschrankend fest, einzelne

Dritte Programme hatten Zuschauerverluste erliuen, die

tecbn ische Reichweite der Dritten Programme insgesamt

sei aber groller geworden. Noelle-Neumann stellte

einen Bezug von Dr iu en Programrnen zum Offenen

Kanal und zum Parlarnenrsfernsehen her. Die Bedeu
tung dieser Medien liegt nach ihrer Oberzeugung in

einer inno vativen Informationsverm ittlung fiir qual ifi

zierte Mind erheiten ; demgegeniiber falle das Markt

argument nicht ins Gew icht .

In seinem Schlullwort wahlte Bergsdorf aus der Viel

zahl der in Mayscholl behandelten Themen sechs Pro

blemkreise aus, die nach seiner Auffassung weiterhin

besondere Beachtung verdienen und aIs Themen der

nachsten Wissenschaftlichen Gespr iiche in Betracht

kommen: Funktionswandel des Fernsehens als Unter

haltun gsmedium: Chancen politischer Informat ion im

-gemischren Femse hsys tern«; kiinftige Funktion des of

fentl ich- rechtl ichen Rundfunks; Foigewirkungen eines

zunehmenden Fernsehkonsums bei Kindem und alten

Menschen; Beziehun g zw ischen Fernsehen und Lesen;

Entw icklun g einer europa ischen Rundfunkordnung.
FRAN K BocKELMANN

Rechtsfragen der Runclfunkiibertragung offentlicher Veranstaltungen
65. Tagu ng des Studienkreises fiir Presserecht und Pressefreiheit

Das Thema der 65. Tagung des Studienkreises am

21.122. April 1989, der den -Hanauer Anzeiger« als

Gasrgeb er harte, ist aus der Diskussion urn das Zutrirts

recht des Femsehens zu offentli chen Veranstalrungen,

speziell zu FuBballspielen, entstanden,

In seinem einleitenden Referat erlauterte Professor

Dr. Hans-]iirgenPapier (Bielefeld), bislang gebe es kei

ne einfach-rechtliche Regelun g, die Fer nsehver anstal

tern das Recht gewahrt, eine Spo rtveranstaltung aufzu

suchen, urn sie zu filmen und die Aufzeichnung live

ode r zeitve rsetz t zu senden. Ein solehes Recht folge

weder aus § 6 II VersG noch aus dem presserechtlichen

Informationsanspruc h. Ebensowenig sei es in § 7 V
H amb MedienG oder in § 4 IV SaarlRFG vorgesehen .
Eingehend hat Papier die umslr iuene Frage ero rtert , ob

die mittelbare Dr ittw irkun g des Art . 5 I t GG es

ermogliche, aus den §§ 138, 242, 826 BGB einen Kon

trah ierungs zwang abzuleiten, also die Pflicht des Sport 

veranstalters zum Abschlull eines die Fernsehaufzeich

nung ermoglichenden Vertrages. Auch das hat Papier

verneint, und zwar mil der Begriindung, die Informa

tionsfreiheir des Art . 5 I 1 sei ein Abwehr-, nicht aber

ein Leistun gs- oder Teilhaberecht, Insbesondere gewah

re es keinen Anspru ch auf O ffnung von Informations 

quellen , die ein privater Veranstalter verschlossen halten

wolle . Die Rundfunkfreiheit des Art . 5 I 2 GG konn e

zwar iiber die Informalion sfreiheil hinau sgehen, sto lle

aber auf Gru nd rechlSposilionen der Veranstalter, spc
ziell auf das H ausrecht und die negalive Vertra gsfreiheil

(Art. 12 I, 14 I GG ). Zusatzlich sei das durch Art . 1, 2 I
GG geschiilz te PersonlichkeilSrechl der Sportier zu be

riicksichtigen, das das Recht am Bild einschlielk Auch



das stehe der Moglichkeit entgegen, sich personlic he

Leisrungen voraussetzungslos verfiigbar zu machen. An

diesen Grundrechtspositionen werde auch der Versuch

scheitern, dem Fernse hen die Aufzeic hnun gsmog lich

keit durch eine gesetzliche Ne uregelung zu eroffnen,

Wiirde sie allein zu Gunsten des offentlich-rechtlichen

Fernse hens geschaffen, sei das iiberdies eine durch Art .

5 II GG nicht gedeckte Beschra nkung der privaten

Femsehveranstalrer,
Prof. Dr . Wulf- Hen ning Roth (Er langen/Nii rnbe rg),

der sich als weiterer Referent den kartellrec htli chen

Aspek ten gewid met hat, sah in de r von Papier behandel

ten Prob lernatik kein kartellrec htliches Problem. Wie er

aufgeze igt hat, ist offen, ob die Vergabe exklusiver

Fernse hauswertungsrechte karte llwid rig sein kann.

Insbesondere ergebe sich die Frage, ob und gegebenen

falls untcr welchen Voraussetzungen das BKartA Ex

klusivvereinbarun gen nach § 18 GWB untersage n kon

ne, Dazu hat Roth die Auffassung vertre ten, § 18 I Nr. 2

GWB enthalte eine immanente Schranke fiir Falle, bei

denen die Exklusivitat eine notwendige Voraussetz ung

fiir den mit der Vereinbarung erstrebten Zweck ist , Wie

ein Mietvertrag iiber gewerbliche Raume in der Regel

sinnvollerweise nicht mit vielen, sonder nu r mit einem

Unternehmen abgeschlossen werde, sci es den kbar, dag

auch die Gestattung der Fernsehaufzeichnung ihren

Zweck nur erfiillr, wenn es lediglich ein Fernsehveran

stalter ist, der dieses Recht erhalt , Eine solche immane n

te Schranke des § 18 GWB sei aber lediglich in bezug auf

jeweils eine Veranstaltung anzuerkennen, niche wenn es

urn Exklusi vvereinbarungen iiber mehre re od er eine

Vielzahl von Veranstaltu ngen geht, wie es z. B. bei dem

Yom offentlich-rechtlichen Rundfunk mit dem Deut

schen Sportbund abgeschlossenen Globalvertrag der

Fall sei, Gegeniiber solchen Vertragen greife § 18 GWB
ein, weswe gen zu priifen sei, ob seine Voraussetzungen
vo llsrandig erfu llr sind. Trotz der ihm obliegenden

Gru ndve rsor gung gelte das auch fiir den Offentlich

rechtl ichen Rundfun k. Die Verpfl ichtu ng zur G rund
versorgung setze nicht voraus, dag das U bert ragungs

recht ein Exklusivrec ht ist.
Zu Beginn der von Prof. D r. Martin Bullinger (Frei

burg) geleiteten, auge rorden tlich lebhaften Diskussion
warf Prof. Dr. Herbert Betbge (Passau) die Frage auf,

ob die dem offent lich-rec htlic hen Rundfunk obliegende
Grundversorgung bei den bisherigen Erorterungen zu

wenig beriicksichtigt worden sei. Die Grundversor

gungs-Verpflichtung sei vielleicht doch nicht nur die

. Supernov a_, als die Kull sie bezeic hnet habe. Weil es

ein echtes duales System noch nicht gebe, bestehe cine

Spann ungslage, die notfalls den Geset zgeber zum Tatig
werden zugunsten des offentli ch-rechtlichen Rundfunks

veranlassen miigte . Diese Erwagungen unt erstiitzte

Rechtsanwalt Dr. Ulrich Fritze (Fra nkfurt ), der zu be

denken gab, dag es urn offen tliche Verans taltun gen ge-
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he. So wie die Offentlichkeit einen Marathon lauf auch

dulde, wenn seinerwegen die ganze Stadt abgesperrt

werden muB,hatten Sporrveranstalter d ie Aufz eichnung

durch das Fernsehen fUr eine Kurzberichterstauung un

abhangi g davo n hinzun ehrnen, ob die Wiederga be zu 

gleich auch unt erhaltenden Charakter habe . Diesern

Standp unkt hielt Papie r das Bedenken entgegen, wenn

man Anspriiche gegen Private konstruiere, konnte man

schlielllich auch zu weiteren Anspriichen gelangen , z. B.

derge stalt , der Mannschahskapita n habe vor die Kamera

zu treten und das Spiel zu kornmentie ren,

Eine bereits nach geltende m Recht vor handene Be

fugnis zur Kurzbcrichterstattung unterstellte Prof.

Friedrich Kubler (Frankfurt ). Sporrve ranstaltern stehe

nicht das Recht zur Scire, dem Fernse hen die Verwe r

tung von Aufzeichnu ngen zum Zwecke der Kurzbe

richterstattung zu untersagen. Eine solche Ausschlufs

rnoglichkeit ware der Sache nach ein Monopolrechr, das

de lege lata nicht existiere und das sich de lege ferenda

nur du rch den Na chweis iiberwiegende r In teressen der

Allgemeinheit legitirnieren lasse. Bei den ein Monopol

gewahrenden gesetzlichen Immate rialgiiterrechten , z. B.

beirn Patent oder dem Urheberschu tz , folge die Legiti

mation aus dern dadurch bewirkten Leistu ngsanreiz .

Folglich ware beim FuBball ein Auswe rtu ngsmonopol

legitim iert, wenn er ohne AusschluB recht nicht mehr

sranfinden konne ; das sei nicht zu befiirchren. Eine

Legitimation des Verans talters, Kurzberichte zu unt er

sagen, sei folglich zu verneinen, Fehle ein solches Recht,

dann ebenso die Moglicbkeit, das in Wirklichkeit nicht

vor handene Recht -exklusiv- zu vergeben: nemo plus
iure transferre potest quam ipse habet . 1m iibr igen habe

das BVerfG bereits in der Liith -Entsc heidung dara uf

hingewiesen, dag aus den Anikeln 12 und 14 GG fol 

gende Interessen gegeniiber den Rechten aus Art . 5 I

GG unter Umstanden zuriickzutreten harten; diese ge
nerelle Wertung habe in §§ 48ff. URG ihren gesetz li
chen Niederschlag gefunden. Erganze nd verwies Kiibler
auf die Moglichkeit eines a11gemeinprivatrechtlichen
Kontrahierun gszwanges, dessen Voraussetzungen von
der Rechtspr echun g mittlerweile analog § 26 II GWB
bestimmt wiirden.

Prof. Dr . Peter Ulmer (Hei delberg) brach te die Pro

blematik auf die Fo rmel, dag es urn offentliche Veran
staltungen gehe, woraus die Frage folge, ob die Offe nt 

lichkeit berechtigt sei, daran informativ zu partizipieren.

§ 50 URG gestatte es sogar, im Rahmen der aktuellen

Bericht erstatt ung urh ebergeschiitzte Werke zu zeigen,

wenn sie wahrend des Ereig nisses wahrnehmbar gewor

den sind . Veranstalter- und Bildrechte der Mitwirken

den miigt en in mindestens gleichem Umfang zuriicktre

ten, wenn die Moglichkeit der aktuelle n Berichterstat

tung sonst gefahrd et ware, wobe i auch an die Sozialbin

dun g zu denken sei. Bei dieser Pro blemat ik gehe es im

Kern urn das Zutrittsrecht des Fernsehens. Daz u ver-
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wies Ulmer ebenfalls auf § 26 II G WB, allerdings mit

dem Bemerk en, bis ein dar auf gesrutz ter An spru ch

praktisch durchgesetzt sci, werde das Spiel langst been

det sein,

Bundesverfa ssun gsrichte r Prof . Dr. Han s H . Klein

betoru e, ent sche idend sei die Gewicht ung de r Rund

funkfreiheit . Je extensiver man sie interp reriere, urn so

eher gelange man zu einem d ie Rundfunk veranstah er

begiinsrigende n Erg ebni s. Davor, dem Mer km al der

Grundversor gung allzu groBe Bedeutung beizu messen,

ha t Klein unt er Hinweis darauf gewarn t, daB der objek

tiv-rechr liche Gehalt der Grundrechte nicht beliebig

ausdehnbar sei, wie der Zweite Senat des BVeriG das in

der Entsche idung betr effend Familiennachzug heraus

gear beitet habe . Zur Grundrechtsposiiion der Sportver

anstalter bemerkte Klein, zumindest ein Eigentumskern

sei veriassung srechtlich geschutzt und de r gesetzlichen

A usformung damit entzo gen. Die Legitim ation des

Au ssch luflrechres der Sport veranstalter hat Klein da rin

gesehen , daB sic Arbe it und Kapit al investieren. Auf der

Grundlage der Art. 12 und 14 GG legitimiere diese

Investit ion den Schutz ihres Pr oduktes hinreichend.

Gegenuber diesen von einem Inform ationswert von

Sport sendungen ausgehenden Stellungnahmen vertrat

Papier die Auffa ssun g, Sporrveransralnmgen seien Un

terhaltung. Deswegen d ienten Spo rtrepon agen zw angs

laufig gleichfalls der Unterhahung und dies auch, wenn

lediglich Ausschn itt e gezeigt wurden , In ahnli chem Sin

ne meinte Prof. Dr. Bernd Riabers (Konstanz), Berufs

fuBball sci im wesentlichen ein gut organi sierte s Show 

geschaft , bei dem mens chliche Arbeirsleisrun g unter

Aus schlu fl des staatlichen Arbeirsrechtes verrna rktet
werde. Dr. Manf red N iewiarra (Ben elsmann A G ) woll 

te als In form ation allein die Meldung gehe n lassen, mit

welchem T orverhaltnis das Spiel geendet hat; alles dar

ub er hinaus Geh end e sei Unterhaltung. Ab gesehen da
von scien auch N achrichten nichts anderes als cine

Ware, noch dazu cine oft sehr teure. Bei Veranstaltun 

gen gehe es urn .las Recht des Vera nstahers, sic zu

verkaufen . Das Exklusivrecht des Erwerbers werde un 

terlaufen, wenn and ere die allein int eressierenden H ohe 

punkte bringen duriten, ohne dafur etwas zahlen zu

mussen. Der offentlich-rechtliche Rundfunk konne sich

hierb ei nicht auf [nformationsinteressen beru fen. Das

erweise die Tats ache, daB er zumeist nur uber einige

weni ge Spiele ber ich te, nicht uber aile, wie man es im

Faile der Grundversorgung erwarten muBte. Marathon

laufe und Rud err egatten wurden auBerst seh en gezeigt,

obscho n .las Recht dazu pre iswert zu habe n sei. Fo iglich

gehe es den offend ich- rechd ichen Ru ndfunkanstalten

nicht urn Grundversorgung, sondern urn den von ihnen

entd eckte n Wettbewerb mit den priv aten Rundfunk

gesellschaften.

Die Sicht des Sportes, der Veranstalter und der Sport

verbande erlauterteJochen Kuh l, Justit iar des De utschen

Spo rtbundes. Seiner An sicht nach zeigt das Fern sehen

nich t den wirkli chen Sport, sondern lediglich Begeben 

heiten, die sich sensat ion ell dar stellen lieBen. So wiirden

besonders gern und intensiv die groben Fouls gezeigt,

Dop ing-Affaren und sonstige Negativerscheinungen,
Mitderweil e grabe das Fernsehen sogar das Catchen aus

der Mottenkiste wieder aus, urn Sensation zu bieten .

Der wirkl iche Sport bleibe auf der Srrecke , Eine solche

Veriremdung einzudammen sei das Anl iegen des DSB,

das er auch mit dem Glob alvertrag verfo lge, den er mit

dem offerulich-rechtlichen Rundfunk abgeschlossen ha

be. Bemerkenswerterwe ise habe dieser sich lediglich fiir

acht der an dem Vert rag insgesamt betei ligten 38 Ver

band e interessiert . D iese acht Verbande hanen auf er

hebl iche Einnahmen verzichtet, urn die restlichen mit in

den Vertrag hineinzubekommen und ihren Mitglieds

vereinen dadurch die Chance zu bieten, zum indest gele

gentlich in den Medien prasent zu sein.

D iese Au sweitung der Th ematik hat die Disku ssion

auf die Wechselwirkung zwi schen Sport und Medien im

a1lgeme inen gelenkt. Dazu erklarte Riabers, in Teilen

des Sportes habe sich cine Vollk ommerzial isierung voll 

zoge n, wofiir Bor is Becker und Steffi G raf Beispiele

seien . Bei man chen Sportarten, erwa beim Bobfahren

und dem Ski-Abfahnslauf, gehe man das Risiko von

Tode sfallcn ein, urn dem Publikum den erwiinschten

Kitzel zu bieten , Dieser Sportzirkus lasse sich nur noch

unter marktwirtschafrli chen Ge sicht spunkten erfassen,

wozu Kubl anrnerkte, daB Sport in seinen vielfalrigen

Erscheinungsformen immer sowohl Kulturgut als auch

Winschaft sgut sei. Die marktwirtschaftliche Sicht sei

d ie einseit ige vom Fern sehen vermittelre, aber eben
nicht die ganzc Wahrheit uber den Spo rt . Eine Vielzahl

von Lizen zspieler-Vereinen strebe an, den FuBball in

Fo rm von Akt iengesellschaften zu organisieren. Nac h

Auff assun g von Riabers bedarf es zumindes t in bezug

auf diesen Tei l des Profi-Sportes einer Enti deologisie

run g und einer Einbind ung in das geltend e Arbeits- und

Verfassun gsrecht .

Einer AuBerun g von Ministerialrat Dr. Birger Hen
driks von der Schleswig-Hoistcinischen Staat skan zlci

war zu entnehmen, daB die Ministerprasidenten einen

Staat svemag planen, nach dem die Land er den Zutritt

von Rundfunkveran staltern zu offentlichen Veran stal 

tungen iibereinstimm end gesetzlich regeln sollen . Ulmer
erganz te .las dah in, der zentral e Pu nkt der Regelung

werde voraussichtlich ein Zutrittsrech t des Rundfunk s

zu offend ichen Veran staltungen sein. An einen finan 

ziellen Ausgleich fiir den etw aigen Eingriff in neu abzu 

schlieBende Exklusivvem age sei wohl nicht gedacht .

Die zulassige Dauer der .lurch dieses Zutrit tsr echt er

moglicht en Berichte werd e wohl nicht exakt begrenzt,

sonde rn von dem nach dem Zwe ck gebot enen Umfang

abhangig gemacht werde n. Ein wesen tlicher Punkt be

stehe darin , die Wicdergabe nu r in nachri cht enm aBiger



Form zu gestatten; auch werde die Zulassigkeit eincr

Kumulierung von Kurzberichten voraussichtlich be
schrankt .

Nach Auffassung von Prof. Dr . Helmut Kohl (Frank

furt) lallt sich aus dieser gesetzgeberischen Planung kein
Argument dafiir ableiten , de lege lata fehle das Zugangs
recht, Die Planung lasse sich auch im Sinne einer bloflen

Bestadgung des bereits bestehenden Rechtszustandes
deuten. Wie er in diesem Zusammenhang erinnerte,

bestehen zur Reichweite der Veranstalrerrechte man
cherlei Zweifel, z:B. was das Recht zum alleinigen
Prog rammverkauf betre ffe. Demgegeniiber bekraftigte
Nieunarra die Auffassun g, dall es fiir einen Fernsehver
anstalter darum gehe, ob er zum 48. Mal den Film
Casablanca senden, Nachrichten aus dem Ticker brin

gen oder iiber Spon berichten solie. Von dieser Auswahl
hange sein Erfolg abo Der Wert dieser Auswahl, die

etwas koste, diirfe nicht dadurch geminden wcrden, dall
Freibeuter im Bereich der Unterhaltung auf Ereignisse
Zugriff nahmen, an denen ihnen kein Recht zustche,
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Gegeniiber den gesetzgeberischen Planung en mit ih
ren vielen Kautelen und der Beschrankung auf eine nur

nachrichtenmallige Weitergabe der Mitschn itte gab
Klein folgendes zu bedenken: die Schopfer des Enrwur
fes seien wohl selbst der Ansicht, die geplante Regelung
bedeute einen Eingriff, der allenfalls durch offenrliche
Infor mationsinteressen zu legitimieren sei. O b solehe

anerkannt werden konnten, sei zumindesr fraglich.
Nach Auffassung Ulmers iSI nicht ohne weiteres abseh
bar, dall der Markrwert des Rechtes zur Vergabe von
Exklusivlizenzen zur Veranstaltu ng von Rundfunkpro
grammen durc h die geplante Ncuregelung erheblich
sinkt und daraus ein Pro blem des Art . 14 GG resultiert .
Abschliellend erneuerte Papier sein Bedenken gegen die

Annahme, privatrechtliche Beschranku ngen der geplan
ten An liellen sich durch Gemeinwohlinteressen recht
fen igen. Sclbst wenn das der r ail sein so llte, bediirfe es

jedenfalls einer Enrschadigung.

K ARL EGBERT W ENZEL

Freiburger Text-Kontext-Korpus
Dok urnentation zur Medienrezeption von Kindem im zweijahri gen Langsschnitt

Die Deutsche For schungsgemeinschaft hat im Rahmen
des Schwcrp unktprogramms -Publizistische Medien

wirkungen« (vgl. -Publizistik«, 29. Jg. 1984/Heft 1- 2,
S. 97-99) und sparer als Teilprojekt des Sonderfo r
schungsbereichs 321 -Ubergange und Spannu ngsfelder
zwischen Miindlichkeit und Schriftlichkeit« an der Un i
versitat Freiburg ein Projekt zur Erforschung des Um 
gangs von Vorschu lkindem mit Massenmedien (vor al

lem Biicher, Tonbandkassetten und Fem sehen) gefor
dert , Fiir diese - Langsschniu untersucbung der Medien
reze ption durch Vorschulk inder im familial en Kontext«

wur den sechs Kinder in ihrer hauslichen Um gebung fast
zwei Jahre lang daraufhi n beobachtet,

o in welcher Situation sie das Bediirfnis verspiirten,
sich mit Medien auseinanderzusetze n,

o ob der AnsloB zur Mediennutzung vom Kind
selbst, von einem anderen Farnilienmitglied, von den
Beobachtern oder vom Programmangebot ausging (z. B.
Zeitpunkt des Beginns einer Fem sehsendung fiihn zur
Beendigung der vorausgehenden Tatigkeit),

o ob die Mediennutzung eher dazu diente, Informa
tionen iiber die Sachwelt aufzunehmen, d ie soziale Be

ziehung zu den Anwesenden neu zu gestalten oder ob
der Medieninhalr zur vermehn en Auseinan dersetzung
mil der eigenen Person und der eigenen sozialen Lage
verwendet wurde,

o welche Auswirkungen die Mediennutzung auf das

weitere soz iale Geschehen (Interakrion in der Familie,
Interaktion mit den beiden Beobachrern) hatte,

o rnittels welcher sogenannter -Rczeprionssreue
rungs-Strategien- (z. B. cine Scire im Buch iiberschla
gen, sich beim Femsehen voriibergehend die Augen
zuhalten, gleichzeitige Beschaftigung mit einem anderen
Gegenstand usw.) sich das Kind bestimmten Medlen
inhalten verstarkt zuwendet bzw . andere Inhalte meidet.

Um diese Aspekte beobachren und angemessen be
wen en zu konnen , wurden aile Kontakte mit dem Kind

ond seiner Familie auf Tonb and aufgezeichnet und aus
fiihrlich dokume ntiert. Die Personlichkeit des Kindes
und die Soxiodynamik in der Familie wurden mittels

Gespriichen mit den Eltern, teilnehmender Beobachtu n
gen im Farnilienallrag und klinisch-psychologischer
Verfahren zur Kinder-Dia gnostik beurreilt, Die Me
dienbiographien der einzelnen Familicnrnitglieder wur
den erfragt, und die Mutter fiihne zeitweise ein Medien
tagebuch iiber die Nutzungsgewohnheiten ihres Kindes.

Auf der Grundlage dieses groBen Kontexrwissens
iiber die beobachteten Kinder und ihre Familien wurde
anschliellend versucht, die Griinde und Foigen der Me

diennutzu ng durch das betreffende Kind fiir jede einzel

ne der insgesamt l i D griindlich ausgewerte ten Rezep
tionssituationen zu rekonstruieren. In einem ausfiihrli
chen Kategoriensystem wurd en die fiir jede der oben

genannten Fragesrellungen relevanten Tatsachenbeob
achtungen sowie die Rekonstruktion der Handlungs
mot ive und der Handlun gsstruktu r dargesrellt.

Wegen der geringen Zahl beobachteter Kinder und
weil, anders als im Alltag iiblich, bei allen ausgewerteten




