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keiten eines differenzthe oretischen Ansatzes.
Luhmann fragt: ~MuB man nach all dem nun mit
einer Wahrun gsrefonn in der Soziologie rech
nen? MuB man befiirchten , daB die Sozio logie
auf das neue Paradigma der autopoietischen Sy

sterne einschwenkt und aile Sozio logen aufgefor
dert sind, ihre alten Miinzen gegen neue, auto
poietische umzutauschen ?« Das sei zu kompl i
ziert, gibt er selbst die Anrwort und glaubt , man
werde bei einem plural en Theoriewahrungs

system bleiben, allerdings mit universalistischen
Th eorien, die die Zirkulation im System be
schleunigen, das sich - urn mit Jon Elster zu
sprechen - viclleicht auch beschleunigt selbst
zunichte machen kann. Luhmann kiindigt aller

dings an, die Systemtheorie werde noch fiir man
che O berraschungen sor gen.

Die Publ izistikwissenschaft wird nicht so tun
kiinnen , als gingcn sie die rheoretischen Turbu
lenzen in den Na chbardis ziplinen gar nichts an.
Sie sollte ebenfalls versuchen zu zeigen, wie sie
Theorien bildet und wie sie Paradoxien (z. B. die
Un wahr scheinlichkeit der Kommunikation) auf
[ruchtbare Weise entparadoxie ren kann.

GEORGRUHRMANN, Miinster

Peter Winterhoff-Spurk: Fernseben und Welt
w issen . Der Einfluf von Medicn auf Zeit-,
Raum- und Personenschemata. - O pladen:
Westdeutscher Verlag GmbH 1989,203 Sciten,

Mcdienbotschaften treffen nicht einfach als -ob
jekrive« Realitar auf Rezipienten und haben dort
Wirkungen. Vielmehr gibt es ebenso stimulus
wie rezipientenbe zogene Determin anten beob
achtbarer Foigen von Mediennutzun g. Vergli

chen mit dieser schlichten Einsicht sei publ izi
stikwissenschaftliche Rezept ionsforschun g weir
hin defizitar angelegt, rneint Winterhoff-Spurk.
1m Kern nach wie vor behavioristische und zu
allgemein fonnuliene Hypothesen fundi eren sei
nes Erachtens das Mank o. Kompl ernentar zur
»Bottom-up-Perspekrive- mit ihren Analysen
von Medieninhahen und daraus abgeleiteten - oft
voreiligen - Postulatcn eines Einflusses auf das
Verhalt en von Ind ividuen erpro bt Winterh off
Spurk die starkere Gewichtung der -Top-down
Perspekt ive«: eine systematische cmpirische

O berpriifung von Wirkungsbehauptungen unt er
Beriicksicht igung psychologischer Wirkungsbe

dingungen (Kognitio nen). Die vorliegende Un
tersuchung ist also als »rnikroanalytische, rezi
pientenbe zogene und grundlagenwissenschaftli
che Studie zu den kognitiven Wir kungen des
Fernsehens« gedacht. Sie bedient sich vorrangig
des Bcgriffes -Scherna- , urn Prozesse kon zept ge
steuerter Inform ationsverarbeitung und Wis
sensbildung zu mod ellieren . Unter einem Sche
ma als Konstrukt dcr kognitivcn Psychologie ist
ein Wissenskomplex zu verstehen, in dem typ i
sche Elemente bestimmter Realitatsbereiche ko
gnit iv reprasentiert sind und dcr dur ch Erfah
run g erworben und modifizien wird. Eine Eror

terun g der zahlreichen Varianten des Begriffes
zum Zweck der Abgrenzung und Prazisierung
erfolgt nicht .

Marshall McLuh ans programmatische Idee
vom »Medium als Botschaft - und die hier an
kniipfenden Forschungen zu inhaltsunabhangi
gen Medienwirkungen dienen als Ausgangspunkt
der Diskussion. (Ne benbei wird iibrigens ge
zeigt, daB schon lange vor McLuhan prorninente
Medienwissenschaftler wie Bela Balazs, Walter
Benjam in oder Theodor W. Adorn o die je spezi
fische Wirkung eines Mediums durch die je er
forderlichen rezept iven Vorgange, durch »rne
dientyp ischc Denkweiscn- , zu erklarcn versucht
haben.) Salomons Labor-Exper irnente zur ver
muteten H ypothese der -cultivation of mental
skills- (fernsehtypische Darstellungsmittel trai
nieren kognitive Fert igkeiten, die zur Rezept ion
von TV-In formationen notig sind) sowie insbe
sondere Gerbn ers Forschungen zur H ypothese
der -c ultivatio n of beliefs- (TV-Botschaften pra
gen grundlegende Einstellungen iiber die soziale
Realitat ) greift Winterh off-Spurk auf und diffe

renziert sie zu folgenden Ausgangsannahmcn : 1.
oJe hoher der TV-Konsum, urn so langer erschei
nen Zeitstrecken mit geringer Ereignisdichte.«
Gemeint ist, daB Vielseher die Dau er von relativ
ercignisarmen Zeitstreck en im realen (unverrnit
telten) Leben gegeniiber der Dauer TV-vermit
telter Ereignisfolgen hoherer Dichte iiberschat
zen, weiI sie die Realitat schnell als langweilig
cmpfinden. Eventuelle medientyp ische Zeit
Schemata sollen unter dem Aspekt der Zeitschat
zung untersucht werden. 2. -]e hoher der TV
Konsum , urn so geringer erscheinen die Entfer-



nungen zu haufig erwahnten Orten.« Hier sollen

mogliche med ienbeeinfluBte Raurn-Schernata er

mittelt werden. Diese Fragestellung ist angeregt

durch McLuhans These vom »elektronischen

Dorf«. 3. "Je hoh er der TV-Konsum, urn so

ausgepragrer ist der EinfluB TV-verminelter Per

son eninformationen auf die Beurteilung realer

Personen .« Unter den Aspekten der Personen 

wahrnehmung und der Verh alten sbeschreibung

so li uberpruft werden, inwieweit sich Personen

Schemata durch Fernsehnutzung andern.
Hinsichtlich dieser drei H yp othesen finden die

allgemeinen Annahmen der Kultiuicrungshypo
these keine Besratigung. Indessen legen die Be

funde zu verrnuten nahe, daB Fernsehzuschauer

zwischen unvermittelter Realitat, medialer Reali
tat und medialer Fiktion gut unterscheiden kon

nen und entsprechende Schemata nicht in einem

einbeitlicben kognitiven Speichersystem, sondern
in bereichsspezifischen Speicbern ausbilden. Win

terhoff-Spurk betr achtet personal-re ales, med ial

reales und medial-fiktionales Wissen -als theore

tische Kon strukre, iiber deren physiologische

Basis wir keine Annahmen treffen konnen-, D ie

zentrale medienpsychologisch innovative Be

hauptung lautet: Menschen gruppieren Umwelt

info rma tionen nach deren allgeme iner - Ich-Na
he«, »Gegenstande und Erei gnisse werden urn so

ichnaher erlebt , je umfassender sie wahrgenom

men werden und je groBer e Einwirkungsrnog
lichkeiten bestehen.« Fiir eine Beschreibung ent

sprechender kogn itiver Prozesse ist das her

kornmliche Konzept eines einheitlichen Lang 
zcirgedachtnisses ersichtlich zu undifferenziert .

Aus einer anschlieBenden zweiten Untersu

chungsreihe ergeben sich fiir die - Drei-Speicher
H ypothese« wie auch fiir erwart ete speicherspe

zifische Kult ivierungseffekte starke Belege be

ziiglich des Einflu sses der TV-Nutzung auf Per

so nen-Schernata. Die Versuchspersonen unter

scheiden zwischen den abgefragten personal-rea

len, medial-realen und medi al-f iktionalen Berei
chen . Die Bewertung des person al-realen Berci

ches bezogen auf allgemeine Lebensbedingungen

ist am positivsren , die des med ial-r ealen am nega

tivsten, Wiederum zeigt sich das sogenannte »Vi

deo-Malaise--Phanomen: Gewalrverbrechen, ge

walttrachtige Konfliktlosungen, kranke Baurne

und kranke Menschen nimrnt eine Person im

medial-realen Bereich erheblich hauf iger wahr als
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im personal-realen, In der Literatur oft geauBerte

BefUrchtungen zur TV-bewirkten Veranderung

von Zeit- oder Raum-Schemata werden hinge gen

nicht bestatigt, Ebensowenig gibt es Hinweise

auf Transfereffekte aus dem medialen in den

personal-realen Speicher, wie sie die Gerbner

Gruppe unterstellt.

Die Interpretat ion der Ergebnisse [iihrt zur

Frage der Verursachungsrichtung: Sind die ge

fundenen kognitiven Merkmale eine Folge von

Mediennutzung, oder laBt sich das gezielte Auf

suchen bestimrnter TV -Sendungen mit Per son 

lichkeitsmerkmalen des Rezipienten erklaren ?

Winterhoff-Spurk vermutet fur die meisten Falle
einen interaktiven ProzeB, allerd ings lassen Er

gebnisse aufgrund einmaliger Befragung von
Versuchspersonen keine gesicherten Anrworten

zu .

Eine eigenwillige »Iiteraris che- Erklarung dis

sonanzreduz ierenden Verhaltens wird von der

Beobachtung provoziert, daB TV-Nutzer mit

verrneintlich relati v - schlechter« Leben sperspek

rive (z. B. Hauptschiiler im Vergleich zu Gymna

siasten) sich iiberhaupt den negativ verstarken

den Reizen von Informations- und Nachrichten

sendungen ausset zen, obwohl scheinbar keine

G ratifikationen zu erwarten sind. Winterhoff

Spurk erk ennt einen »Biedermeierv-Effekr und

reklamiert Plausib ilitat fiir das folgende Ge stand

nis eines - Burgers« aus G oethes »Faust«:

-Nichts Bessers weiB ich mir an Sonn- und Fei

ertagen, als eine Gesprach von Krieg und Kriegs

geschrei, wenn hinten, weit in der Tiirkei, die
Volker aufeinanderschlagen. Man steht am Fen

ster, trinkt sein Glaschen aus unci sieht den FluB
hinab die (bunten) Schiffe gleit en; dann kehrt

man abends froh nach Haus und segnet Fri ed '

und Friedenszeiten.« Etwas - naher an Festinger«
formuliert, wird die personal-reale Welt im Ver

gleich (und erst in ihm) zur weitaus bedrohli che
ren medial-realen Welt »anheimelnd und po sitiv

erlebt« und eben diese Erlebnisaussicht, glaubt

Winterhoff-Spurk, sei die gesuchte Gratifikation

Iiir die an sich unlusrvolle und unerkarliche Me

diennutzung.

Zu interessanten Spekulation en fiihrt schl ieB

lich die gefundene deutliche Trennung von per

sonal-realer und medial-realer Welt. Womoglich

wiirden einige Zu schauergruppen Nachrichten

und Information ssendungen als eine Variante
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von Unterhaltungssendungen auffassen, wurden
sie also eher im medial-fiktionalen als im perso
nal-realen Bereich kognitiv reprasentieren.
Tschernobyl erwa lage demnach eben -hinten,
weit in der Turkei-. Zu Transferleistungen im
Sinne einer Herstellung personal-realen Bezugs
scheinen viele Rezipienten nicht in der Lage zu
sein. Die traditionsreiche analytische Trennung
von Informations- und Unterhaltungsfunktionen
ware mithin obsolet,

Die dargestellte Untersuchung uberzeugt
durch ihre umfangreicheempirische Fundierung,
EinschlieBlich einer Voruntersuchung (Metho
denstudie: Verwendung eines modifizierten Ta
gebuch-Verfahrens zur rnoglichst validen und
reliablen Erfassung des Sehverhaltens) und zwei
er Zusatzuntersuchungen zur Dberpriifung von
Wissenstransfer-Effekten aus verschicdenen
Speichern erfolgten neun experirnentelle Erhe
bungen an insgesamt iiber 600 Kindern, Schiilern
und Studenten, Die Untersuchungsanlagen sind
in wichtigen Einzelheiten (Fragestellung, Be
schreibung der Versuchsanordnung und -durch
fiihrung, iibersichdiche Darstellung der statisti
schen Befunde) ausgewiesen und wiinschenswert
genau begriindet.

Zwei Beanstandungen sind zu vermerken: Er
stens fehlt ein Sachregister. Gerade in Veroffent
lichungen mit erwartbar facherubergreifcnder
Resonanz sollten solche Nutzungshilfcn nicht

verwehrt bleiben. Der uninformierte Publizistik
wissenschaftler etwa finder keinen schnellen Zu
griff, wenn er wissen mochte, was Kognitions
psychologen unter Schemata verstehen (ein ganz
hypothetisches Beispiel). Zweitens (vergleichs
weise marginal und folgenlos) ist der einleitende
allgemeine Hinweis auf den bisherigen -Holz
weg« der Medienwirkungsforschung (sie sei, wie
erwahnt, noch immer stimuluslastig orientiert
und sitze, jedenfalls latent, weiterhin einem S-R
Modell auf) durchaus stereotyp konturiert und
verfangt kaum mehr. Fiir diese pauschale Fehl
einschatzung einer tatsachlich einigermaBen
komplex angelegten Forschungsrichtung liefert
Winrerhoff-Spurk jedoch seine Enrschuldigung
gleich mit, wenn er resilmiert, die Fachgrenze der
Psychologie »vermurlich nicht immer ganz sach
kundig- iiberschritten zu haben. So erfolgt denn
auch das obligatorische und heute allenrhalben
auftauchende, quasi-rituelle Schluflpladoyer fur

eine interdisziplinare Fortsetzung der begonne
nen Arbeit,

Auf dem Hintergrund der gefundenen Ergeb
nisse ist die Aufforderung freilich sinnvoll und
informativer, als sie mittlerweile klingt. Kommu
nikationswissenschaftler miissen sich namlich
iiberlegen, wie Methodeninvenrar und Konzepte
der Medienpsychologie nutzbar zu machen sind
fiir Wirkungsforschungenauf Mesoebene(Klein
gruppen) und Makroebene (Sozialschichten, Ge
sellschaften). Fragen nach den Foigen von (Mas
sen-)Kommunikation fiir Sozialsysteme, die ja
zu den hier untersuchten psychischen Systernen
in einern systemtheoretisch prazise anzugeben
den, empirisch jedoch weitgehend ungeklarten
(Interpenetrations-) Vcrhalmis stehen, erfordern
eine soziologische Perspektive, Winterhoff
Spurks Vorstellung von Medienpsychologie als
»Grundlagenwissenschafr- fiihrt meines Erach
tens in die Irre, Psychologische Fragestellungen
sind fiir Sozialsysteme nicht grundlegend, son
dern sie betreffen einen Teil der Systernumwelt.
So steht der Wert von Mikroanalysen fiir sozio
logische Medienforschung zwar auBer Frage, ist
aber erst noch naher zu bestimmen und muBsich
durch eine theoriegeleitere Integration der Be
funde erweisen. TORSTEN CASIMIR, Munster

Herbert Bethge: Die Passivlegitimation fur
Gegendarstellungsbegehren im offentlich-recht
lichen Rundfunk. Zur Auslegung von § 4 Abs. 2
ZDF-Staatsvertrag. Rechtsgurachren im Auftrage
des Zweiten Deutschen Femsehens. - Mainz
1987: Zweites Deutsches Fernsehen (= ZDF
Schriftenreihe, Heft 35), 80 Seiten ,

»In Sachen Gegendarstellungsrecht im offent
lich-rechdich strukturierten Rundfunk ist eine
nicht unerhebliche zivil- und verwaltungsrecht
lich dogmatische Unterbilanz zu diagnostizieren,
die in Teilen sogar den Intensitatsgrad eines ver
fassungsrechtlichen Defizirs erreicht.« Mit dieser
leider berechrigten Feststellung beginnt das Gut
achten, Bethgefiigt hinzu, dieses Defizir betreffe
vor allem die Passivlegitimation; einen Nachhol
bedarf weise aber auch die verwandte Frage auf,
wie die inhaltlicheVeranrwortlichkeitder offent
lich-rechtlichen Rundfunkanstalt selbst von der




