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Zugriff auf geeignete Lireratur nicht ermogli
chen. Dieser Vorbehalt kann nicht verwundem,
denn mit dem Nachweis der Fundstelle hat der
Benutzer ja durchaus nicht den Band in Handen,
der die ennittelte Bibliographie enthalt, die wie
derum die gesuchte Literatur erfaBt haben soIl.
Das Suchen, Recherchieren und eventuelle Be
stellen iiber die Femleihe der Bibliotheken kann
sich hinziehen; Ungeduld und Unmut machen
sich breit, Dennoch konnen Bibliographien der
Bibliographien sehr wohl niitzlich, ja notwendig
sein. Das hier anzuzeigende Verzeichnis gehnrt
in diese Kategorie,

Was Wulff und seine Mitarbeiter vorlegen, ist
der AbschluB einer ersten Aufarbeitungsphase
eines weit verstreuten, nirgendwo so recht nach
gewiesenen Materials. Es ist die erste Etappe auf
dem Wege zu einer kritischen Gesamtbibliogra
phie der Filmwissenschaft . DaB man hierzu zu
nachst die bereits vorhandenen Verzeichnisse er
rnittelt, erscheint logisch. Kritisch konnte man
allerdings anmerken, ob es denn notig war, ein
solches Zwischenergebnis gleich zu publizieren.
1m vorliegenden Fall wird man die Veroffentli
chung getrost bejahen konnen, denn ob es eines
Tages zu der gewiinschten Gesamtbibliographie
kommen wird, muB erst die Zukunft erweisen.
Zum anderen ist die Situation auf dem Gebiet der
bibliographischen Aufarbeitung der Filmwissen
schaft so desolat, daB Zwischenergebnisse der
vorgelegten Art niche nur niitzlich sind, sondern
auch positiv auf die Wissenschaft selbst zuriick
wirken, das Interesse an ihrem Gegenstand ver
starken werden. Die Autoren sind griindlich vor
gegangen, haben unter klaren, verstandlichen
Sachbegriffen ihr Material geordnet und korrekt
wiedergegeben. Auch der kritische Fachmann
wird ihnen Dank sagen fiir ihre Miihe, ihren
FleiB und ihr Durchhaltevermogen, denn wer
erarbeitet schon gem eine Bibliographie?

Wulff und seine Mirarbeiter verteilen ihr Ma
terial auf neun Hauptgruppen, die wiederum un
terteilt sind. Zwei Gesamtregister, ein »Index of
Authors and Editors- und ein »Subject Index-,
erschlieBen die Titelfiille und verweisen auf ins
gesamt 1197 Verzeichnisse. Kurze Annotationen
erlautern den Befund. Dieses Konzept ist durch
dachr, durchsichtig und fiir den potentiellen Be
nutzer leicht versrandlich, so wie Bibliographien
sein sollen.

Urn Einzelheiten wird man streiten konnen,
etwa bei den definitorischen Abgrenzungen.
Warum versteht sich diese Bibliographie nur »als
deskriptiv und nicht als kritisch-? Das erscheint
unverstandlich, da jede Auswahl wertenden Kri
terien folgen muB, also - kritisch« ist. Warum
z. B. gibt es eine Sachgruppe nach »Wissenschaf
ten, die auch dem Film gewidmet sind«? Es isr
doch unerheblich, woher die Initiative zu einer
Publikation urspriinglich kam, allein die Zuge
horigkeit zu einem Teilbereich des Gegenstandes
Film zahlt, Warum wird zu Beginn nicht gesagt,
welche sprachlichen bzw. regionalen Begrenzun
gen man sich bei den ausgewerteten Quellen
auferlegt hat? Fiir den Benutzer ist es schon
wichtig zu wissen, welche Lander und Sprachen
ausgespart sind. Und schlieBlich: Warum muB
die Bibliographie der osreuropaischen Film
bibliographien separat erscheinen? Ware es nicht
k1iiger gewesen, dieses Material in den Hauptteil
zu nehmen? ]ede Separierung erschwert die Be
nutzung, wirkt storend und hemmend. Trotz
dieser kritischen Anfragen: Wulff und seine Mit
arbeiter verdienen ein hohes MaB an Lob. Es
bleibt zu hoffen, daB sie den Mut, die Kraft und
die Zeit haben werden, die noch ausstehende
Gesamtbibliographie der Filmwissenschaft zu er
arbeiten. Dazu Gliick und Erfolg!

GERTHAGELWEIDE, Gevelsberg

Barbel GeiB/Hartmut Rudolph /Jnsritut fiir den
Wissenschaftlichen Film (Hrsg.): Bildplatten im
Hochschulbereich. Beitrage zur Tagung der
Arbeitsgemeinschaft Medien im Hochschulbe
reich In der Bundesrepublik Deutschland
(AMH) und des Institut fiir den Wissenschaftli
chen Film (IWF) Goningen, 12.113. Marz 1986.
- Gottingen 1987: IWF, 154 Seiren,

»Die Bildplatte ... scheint in der Offentlichkeit
den AnforderungenlWiinschen des Konsumen
tenmarktes nicht in dem Umfang zu entspre
chen, wie es von Hard- und Sofrwareproduzen
ten erwartet wurde«, beschreibt Galle im Vor
wort die Ausgangssituation. WeiI dennoch an
verschiedenen Universitaten in Europa mit dem
neuen Speichennedium experimentierr wird,
kam es im Friihjahr 1986zu einem Meinungsaus-



rausch,dessen Beitrageder vorliegende Tagungs
bericht wiedergibt.

In einer Erlaurerung des technischen Prinzips
und des Herstellungsverfahrens schildert Huelsz
die Vorteile des von Philips produzierten
Systems -Laservision«: Hierzu zahlen die grolie
Speicherkapazirar fur stehende und bewegte Bil
der, die kurze Abrufzeit, die Qualirat von Bild
und Tonwiedergabe sowie die schonende Abta
stung per LaserstrahI. Neben diesen Vorteilen
beront Furrer den Vorzug einer interaktiven
Nutzung durch die Verbindung von Bildplatte
und Computer. Sic ermoglicht einen Einsatz der
Bildplatteeinerseitsals Lernprogramm, anderer
seits als individuell nutzbare Datenbank. Aus
fiihrlichgeht er auf die verschiedenen Konfigura
tionsmoglichkeiten und Lernsituationen (z, B.
imSelbststudiumund in der Gruppe) ein,

Das Sclbstsrudium mittels Bildplatte bringt
allerdings nach Ansicht des Sozialpsychologen
Manz Probleme mit sich: Auch wenn die Bild
platte eher wie ein Buch strukturiert ist, in dem
man vor- und zuruckblattern kann, nimmt der
Nutzer sic aufgrund seiner vorher gepragten
Rezeptionsgewohnheiten eher als Film wahr. Da
Filmedurch Schnitte,Schwenksund Zooms dem
BetrachtereinenTeil der Wahrnehmungsleistun
gen abnehmen, muB der Benutzer des Gerates
erst wieder neu lernen, die Bildinformationen
nach eigenen Wunschen zu strukturieren. Manz
empfiehlthierzu den Einsatz stimulierender Fra
gen und -Zwangsstops- zwischen einzelnen
Sinneinheitenals "Advance organizer«,

WelcheErfahrungen wurden bislangan Hoch
schulen auBerhalb der Bundesrepublik Deutsch
land mit der Bildplane gemacht?In Situationsbe
richten aus Frankreich und Italien werden ledig
lich einigeuniversitareProjekte aufgezahlt, ohne
allerdings auf dadurch gewonnene Erkenntnisse
einzugehen. 1m Geburtsland der »Laservision«,
den Niederlanden, ist laut Sprij die Verbreitung
der Bildplattean Universitaten noch sehr gering.
Erwahnenswert ist hier die sogenannte
.DIDACDISC« - eine Bildplarte, die sich quasi
selbst erklart und dem Nutzer die verschiedenen
Anwendungsmoglichkeiten des Mediums nahe
bringt.

Wersig, Schuck-Wersig und Hennings betrach
ten die Bildplatte im Zusammenhang mit der
Entwicklung anderer audiovisueller Medien. Sie
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wagen die Prognose, analoge Systerne wie das
Videoband und auch die (damals noch) analoge
Bildplatte wiirden bald von digitalen Speicher
medien, z. B. der CD-ROM , abgelost. Einen
planvollen Einsatz dieser Technologien an
Hochschulen erwarten die Autoren erst, wenn
die Voraussetzung einer wciteren technischen
Entwicklung- z. B. durch mehrmals bespielbare
magneto-optische Systeme - und einer dem
Publikumsgeschmack entsprechenden Aufberei
tung des Lehrstoffesgegeben isr.

Auf der Basis einer Aufwand-Nutzen-Analyse
vergleicht Hellentbal die Bildplane mit anderen
Lernmitteln. Wie er an zwei Fallbeispielen zeigt,
erfullt die Bildplattezwar vieleGurekriterien fur
Lernmittel, ihr Einsatzhangtaber vornzu prasen
tierenden Thema abo In Einzelfallen existieren
bereitsLernmirtel, diesichbesserbewahren. Vor
laufig ist nach Hellenthals Ansicht die Bildplatre
im Hochschulbereich nicht wirtschaftlich, da die
Prellkosten fur cine Platte noch zu hoch sind.

Ausfiihrlich stellt Wiemer die •Video-Bild
platte im Rahmen eines universitaren Bild/Texr
Informationssystems- dar. Diese in Essen
erprobte interaktiveDarenbankermoglichtneben
dem Abruf von Bildinformationen auch den
Zugriff auf Texte und Grafiken, die in einem
GroBrechnergespeichertsind. Ziel der Enrwick
lung ist ein via Bildschirmtext zugangliches
dezentrales Nutzemetz,

Vergleicht man die fur Bildplatten bisher auf
bereiretenThcrnengcbiete, so dominiereneindeu
tig die Bereiche Medizin und Biologic (siehe
hierzu die VOrl ragevon Niku/a und Hinz , Baleb,
Gbislandi, Clark, Wiemer sowie Lubbecke).
Einen weiteren Schwerpunkt bildet der Bereich
Kunst (vorgestelltvon Schwens und Stamm). Es
zeichnersich ab, daBdie Bildplattezukunfrig vor
allem in den Hochschulbereichen verwendet
wird, in denen farbigeAbbildungen und schnelle
Bildfolgen ohnehin schon eine grolle Rolle spie
len.

Im groBenund ganzengebendie Vortrageerste
Erfahrungen mit Bildplatten und unterschied
lichen Systemkonfigurationen wieder. Eine
umfassende Darstellungdarf man nicht erwarten,
zumal empirischeDaten zur Nutzung noch nicht
vorliegen.

Die traditionelle Form des Tagungsberichtes
zur Erlauterung des Bildplattensystems zu wah-
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len bedeutet, ein »neues Medi um - durch ein
»altes Medium- zu erklaren. Daraus erwachsen

zwei Nachteile: Erstens ist der Band kaum geeig

net, die Eigenschaften des komplexen audiovi
suellen Mediums Bi!dplatte herauszustellen. Viele

Bildplatten,die wahrend der Vortrage vorgefiihrt

wurden, lassen sich allenfalls aus Bemerkungen

der Referenten, wie »Hier das H auptmenii, und
wir gehen nun zum Kapitel 10. , rekonstruieren.

Der optische Inhalt bleibt dem Leser verb or gen.

Zweitens sind angesichts der raschen Enrwick
lung im Bereich der neuen Kommunikationstech

nologien viele Beitra ge schon anderthalb Jahre
nach dem Druck der Broschiire veralte t, Langst

hat Philips die »CD-Video. als kommerziell aus
sichtsreicheren Nachfolger der -Laservision- auf
den Markt gebra cht . Auch die von Oehring vor

gescWagene -Steuerung der Bildpl atte mit einem

Commodore C 64. ist kaum no ch zu emp fehlen ,
da gerade an Hochschulen der Personal Compu

ter zum Mindeststandard geworden ist.
Trotz dieser Mangel hal die Publ ikation zwei

wichtige Funktionen: An der Bildplatte Interes

sierte find en hier Argument ationshilfen bei der
Anschaffung eines Bildpl ancnsysterns im Hoch

schulbereich. Fiir bislang Uninteressiert e ist d ie
Veroffentli chung ein Signal , d ie Bildplatte als
Er ganzung zu Kreide und Overhead-Projektor

erns tzunehmen. LUTZ GOERTZ, Miinst er

Ertay Hayit: Zur Situation der kleineren Buch
verlage in der Bundesrepublik Deutschland. Ex

emplarisch an 4 Verlagen untersucht. - Kcln:
Studienverlag Hayit 1986 (= Serie Kommunika

tion), (II ), 106 Seiten.

Die Magisterarbe it - mit aut hent isch klaffend em
Zeilenab stand - paBt nicht ohne weiteres in die

Kategorie: Autor wird (Klein- )Verleger (hier war

eine derartige Personal union bereits gegeben ).

Die empirische Basis der Da rst ellung ergab

sich aus vier Intensivint erviews H ayits mil Kol
legen. Eine geplante flachendeckend e Umfrage

muBte ausfallen, wei! der Borsenverein des Deut 

schen Buchhandels nicht die einschlagigen
Adressen aussortierte und herausgab; allerd ings
sind in ihm ohnehin nicht alle Kleinverlage Mit

glieder. H ayit hat selbst recherchiert , sta tistische

Angaben zusammengetragen usw. Bei weiter

gehender Straffun g des breit vo rgetra genen All

gemeinwissens iiber das Verl agsgewerbe harte ein

Aufsatz geniigt. Denn och ist es sinnv oll, derarti
ge Untersuchungen zu drucken , urn zu verhin

dern , daf oft sehr spannende Examensarbeiten

einfach untertauchen. Kleinverlage, das sind
»iiber 60 % der deutschen Buch verlage•. Nanir

lich kommt es auf die D efinit ion an, spielen

Umsatzzahlen eine Rolle. Auf bereits vorhande

nes Wissen hat H ayit kaum zuriickgreifen kon
nen ; so zitiert er vorzugsweise Artikel aus dem
- Borsenblatt des deutschen Buchhandelse ,

M ARTINA LEHMANN, Konigstein

Ern st Obermaier: Grundwissen Werbung. 
Miinchen: Wilhelm H eyne Verlag GmbH & Co
KG 1988 (= Heyne Kompakrwissen Nr. 221203),
283 Seiten mit zahlr. Abb.

Wenn Wissenschaftler theoriegeleitet schreiben,
wirft man ihnen immer wieder vor, fUr die Praxis

keine handhabbaren Resultate zu liefern . Ande

rerseits br ingen Praktiker oft nur triviale Alita gs
weisheiten zustande. N icht so Ernst Obermaier,

der Th eorie und Praxis zu einem gelungenen

Ganzen vere int . Deshalb verzichtet er auf
Patentrezepte und Gebrauchsanweisungen,
nennt aber Grundsiitze der Effektivitat von Wer

bun g und Werbestr ategien. Werbung ist dabei
nu r ein, wen n auch ein wesentlicher Teil von
Marketing und dient dazu, aktiv in das Marktge
schehen einz ugreifen. Obermaiers positive

Grundeinstellung zur Werbung allgemein driickt
sich in seinen normativen Vorgaben fur Werbe
aktivi taten aus, zu denen er neben der zweckra
tion alen Wirksamkeit gleichrangig Wahrheil

zahlt, Allerdings macht er keine Aus sagen iiber

ethische Grenzen bei der Gestaltung von Wer
bung und iiber das Wahrheitskriterium, sondern

zieht sich - sehr ausfUhrlich - auf gesetzliche

Bestimm ungen und Einzelbe ispiele zu riick.
1m Mittelpunkt stehen nicht diese Fragen, son

dern praktische Anwendungen von Werbung.
Das Buch ist fU r Unternehm en, generell fur Wer
betr eibende, konzipiert, Dementsprechend klar
ist d ie Sprache, ohne platt od er auf Schlagz eilen

reduziert zu sein. Dies und die System atik der




