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Presse-Institutionen« (Versorgungswerk der
Presse, Deutscher Presserat, AG Regionalpresse,
Theodor Wolff-Preis). Abgeschlossen wird die
Anthologie mit Arbeiten iiber die -Komplexitat
des Zeitungsverlages«, die Schliisselposition des
Verlegers, presseokonomische Bereiche sowie
zum historischen und aktuellen Beziehungsge
flecht zwischen »Presse und Kommunikations
system«. Dieses letzte Kapitel spannt schliefslich
auch den Bogen von den Auswirkungen der Me
dienpolitik auf die Pressestruktur, Veranderun
gen des Zeitungsdesigns und Asthetik der
Druckmedien, der wirtschaftlichen Fundierung
von Zeitungsverlagen bis hin zur Zukunft der
Kommunikation und Untersuchungen zur Zei
tungsleserschaft.

Eine ausfiihrliche Bibliographie und eine bio
graphische Skizze beschliefsen einen Band, der
nicht nur fur die jiingere Kommunikationsge
schichte wichtiges Material bereitstellt, sondem
auch zu konkreten Struktur- und Detailfragen
der deutschen Presse Interessierten eine Menge
Hinweise geben kann. HANNES HAAS, Wien

Bruno Tietz: Wege in die Injormationsgesell
schaft. Szenarien und Optionen fiir Wirtschaft
und Gesellschaft. Ein Handbuch fur Entschei
dungstrager. - Stuttgart: Horst Poller Verlag im
Verlag Bonn akruell GmbH 1987, 1163 Seiten.

Angesichts des Umfanges der vorliegenden Pu
blikation muf man fragen: Was ist hoher zu
bewerten: Konzeption und FleiB des Autors
oder Mut und Unverdrossenheit des Verlegers?
Man kann aber auch fragen: An wen wendet sich
der Autor? 1m Vorwort sagt Tietz: Es geht urn
einen aktuellen Gesamniberblick, der Entschei
dungstrager dazu motivieren soll (oft auch nach
einer Phase der Frustration wegen MiBerfolgs
mit den zu friihen Versuchen, bestimmte mediale
Losungen zu finden), noch einmal von vom iiber
klassische wie Neue Medien nachzudenken und
eine eigene Medienposition zu erarbeiten. An
wen denkt der Autor dabei? An Politiker, Admi
nistratoren, Industrielle, insbesondere Unterneh
mensplaner, oder an Wissenschaftler und For
scher? Oder meint er vielleicht Joumalisten? An
anderer Stelle spricht er von -Meinungsbild-

nern«. In jedem Fall stellt er an seine Leser sehr
hohe zeitliche Anforderungen. Auch ich als Re
zensent hatte dabei meine Probleme.

Zunachst einmal: Wer sich gewohnheirsmaiiig

unter Medien die -klassischen« Massenmedien
samt ihrer Erganzungen durch »Neue- Medien
wie Bildschirmtext oder Videotext sowie die
neuen Tragersysterne Kabel und Satellit vorstellt,
also Medien, die sich an die Offentlichkeit wen
den und der Offentlichkeit dienen, der muB urn
lemen. Der Wirtschaftswissenschaftler Tietz (mit
Schwerpunkt Marketing) unterscheidet zwischen
klassischen und Neuen Medien nach ganz ande
ren Gesichtspunkten: Klassische Medien sind fur
ihn Briefe, Bucher, Fachzeitschriften, Schallplat
ten und Telefon, auBerdem die Medien mit Be
deutung fiir Werbung (Horfunk, Femsehen, Ta
geszeitungen, Publikumszeitschriften, Kino- und
Plakatanschlag). Ais Beispiele fur neue elektroni
sche Informations- und Kommunikationstechni
ken nennt er: Daten/Text (elektronische Daten
verarbeitung, Datenbanken, Informationsban
ken, Datenendgerate, Textautomaten, Teletex,
Telefax, Bildschirmtext, Videotext, Kabeltext),
akustische Techniken (z. B. digitales Femsprech
system, Femsprechkonferenz, Kabelhorfunk,
Sarellitenhorfunk, digitale Schallplatte) und
schliefslich visuelle oder audiovisuelle Techniken
(z. B. Bildbank, Bildfemsprecher, Videokonfe
renz, Videorecorder, Bildplatte, Kabelfemsehen
mit Riickkanal, Satellitenfernsehen, Home
Computer, Bildschirmspiele). Man sieht: Hier
gelten ganz andere Kriterien und Kategorien als
in der Kommunikationswissenschaft, wobei
Tietz jeweils zwischen kommerziellem und pri
vatem Bereich unterscheidet.

Die Kategorisierung folgt allein dem Gesichts
punkt des okonomischen Nutzens, In sechs
Punkten entwirft Tietz aufgrund einer Basisstu
die von Migros ein Szenarium kiinftiger Infor
mationstechnologiesysteme, das ich hier aus
Platzgrunden nicht wiedergeben kann, Die »al

ten« Medien kommen darin uberhaupt nicht
mehr vor. Es geht allein urn Informationsaus
tausch mittels Glasfasemetzen zum Zwecke der
Optimierung von Datengewinnung, Entschei
dungs- und Produktionsprozessen.

Unter einer Informationsgesellschaft haben
wir uns danach nicht erwa vorzustellen, daB die
Burger sich durch offentliche Medien iiber das



welrweite Geschehen inform ieren konnen, son
dern daB rnitte ls der genannten Medien gesteuert,
geregelt, iiberwacht, transportiert , eingekauft,
verkauft, bezahlt , gelem t und gelehn, ja sogar
gespielt und unterhalten werden wird ,

Dementsprechend erhalten auch die bisherigen
Begriffe wie Inform ations- und Kommu nika
tionspo litik eine andere Bedeutun g, sie bezieht
sich auf ein okonomisch-technizistische Korn
munik ations- und Systernverstandnis. Tietz fragt
nach technischer Realisierbarkeit und voraus
sichtlicher Diffusionsgeschwindi gkeit der -Neu
en Medien «, nach Bedarfs- und Nutzungsproble
men, Organisationsform en, Konkurrenzbedin
gungen usw. Technische Fortschrittsfahigkeit
und -fonschriusbereitschaft werden hauptsach
lich im Hinblick auf den internationalen Wettbe
werb gesehen und die Bereitschaft zum Gr oBex
periment nach dem Vorb ild Japan geforden.

Ein kurzes Kapitel iiber Wenedynamik und
Medienkultur iiberrascht in diesem Zusammen
hang. Es ist die Rede von Medienph obie, Kon
fetti- Generatio n der Exzentriker und Ind ividua
listen, der Auswirkun g der Medienkultur auf die
Denkstrukturen der natio nalen und internationa 
len Medienkultur. Ebenso wie hier liefert Tietz
in den folgenden Kapiteln iiber Grundaspekte
der staarlichen Medienpolitik sowie gesellschaft
liche Einfliisse der Medien nur einige Stichwort e,
ihm geht es haupts achlich urn nationale und in
ternationale Rechtsregeln unter besond erer Bero
nung der Werbung.

Damit endet gewisserrnaBen die Einfiihrun g,
und das eigentliche Thema beginnt (ab Seite 129).
Der Leser wird nunrnehr eingehend iiber die
medientechnischen Entwicklungen ins Bild ge
setz t, wobei Tietz nicht mit Zukunftsvisionen
spart. Er stellt der Reihe nach opti sche Speicher
medien, Telefon mit allen seinen neuen Anwen
dun gen neben Teletex usw., Bildschirmtext,
Kabelkommunikation, Daten organisation und
Datenbanken vor,

Im dr itten Teil beschaftigt sich Tietz mit
-sachbezogenen Anwendungen der neuen Infor
mations- und Kommunikat ionstechniken :
Marktbearbeitung , Finanzwirts chaft , Logistik,
Prod uktion und Biiro«. H ier erweist sich seine
Komp etenz in vollem Umfang. Die Kapitel ver
dienen mit Recht die Bezeichnung -Handbuch«.
Wer wissen will, wie das Biiro der Zukunft
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hochsrwahrscheinlich aussehen wird, findet hier
vorziiglich aufbereiretes Material. Gleiches gilt
fiir den Einsatz der neuen Techniken in Unter
nehmen und iiberhaupt im gesamten Wirt 
schahsve rkehr. Auch ein Kapitel iiber die
Haupteinfluflgrollen und die Basisschiitzung en
fiir die Medienzukunft bringt niitz liche Inforrna
tionen. Das Ganze ist durchzogen von H inwei
sen auf modeme Werbetechniken, wobei Tietz
auch die Nutzung der offentlich-rechtlich ver
faBten Medien in erster Linie unter Mark eting
Gesichtspunkten sieht , Besonders hervorzuhe
ben ist, daB er die jeweils erreichbaren neuen
Statistiken benutzt, weshalb trotz des schnellen
Wandels die Aussagen noch fiir geraume Zeit
gelten durfren .

Insgesamt gesehen ist vermutlich dieses Hand
buch fiir kaum einen Ratsuchenden ohne Nut
zen. Es ist vor allem den jenigen zu empfehlen,
die in Winschaftsunternehmen, staatlichen Be
bord en und sonstigen Gro Borganisationen nach
Einsatzrnoglichkeiten fiir die neuen Inforrna
tionstechniken suchen. Sie werden mit Sicherhe it
viele Anregungen empfangen, nicht nur im H in
blick auf Modernisierun g und Leistun gssteige
rung, sondern auch unter dem Gesichtspunkt der
Verrneidung von Fehlinvestitionen. Aus einer
Fiille von Beispielen im eigenen Lande und noch
mehr im Ausland kann der Int eressierte die fiir
ihn giinstigste Losung finden. Selbst an die Aus
bildung fiir den Einsatz der Neuen Medien hat
Tietz gedacht. Wo immer man das Handbuch
aufschlagt: Man stoBt auf brauchbare Inforrna
tionen fur aile rnoglichen Zwecke.

Ein ausfiihrl icher Registerteil gesrattet die Be
nutzung nach Art eines Lexikons . Wer sich dann
iiber einzelne Themen genauer informieren will,
findet reiche Anregungen in der Literaruriiber
sicht. FRANZRONNEBERGER, Niimberg

Michael Kausch: Kulturindustrie und Popular

kultur . Kritische Theorie der Massenmedien. 
Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag
1988 (= Biicher des Wissens 6636), 335 Seiten.

Wenn von einer kririschen Theor ie der Massen
medien die Rede ist, dann fallt einem zuerst der
beriihmte Abschnitt zur Kulturindustrie in der




