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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



anderer im Programm zu Wort kom menden Per

sonen, Gruppen und Stellen abzuheben ist und

we1che (prozessualen) Konseque nzen da raus re

sult ieren.

Bethge rollt das Problem in aller Grundsatz

lichkeit und Breite auf. Er beginnt mit den ver

fassungsrechtlichen lmplikationen, geht auf die

Srruk rure rfordernisse des Offentlich-rechtlichen

Run dfunks ein und kommt dann auf die typi

schen faile von Gegend arstellun gsbegehren zu

sprechen. Dabei ero rtert er zivil- und strafrecht

liche Fragen nach allen Seiten hin. Seinen Gedan

kengang kann ich allerdi ngs hier nicht im einzel
nen nachvoll ziehen .

Ais wesen tliches Ergebnis ist festzuh alten, daB
die Passivlegitimat ion allein bei der Anstalt

Zweites Deu tsches Fernseh en liegt, und zwar ist

es der die Programm veran twortung tragende In

tendant. Den einz elnen Redakteur - und sei er
noch so -ve ranrwo rtlich- - trifft personlich kei

ne Pflicht zur Gegendarstellung; er darf nicht

veru rteilt werd en. Ni mmt ihn ein Gericht den 

noch - falschlich - in Pflicht , wird er nach An 

sicht Bethges zu einer unm oglichen Leistun g ver

urt eilt, weil ihm die media le Verfiigungsmacht

fehlt . Es ist auch recht swid rig, neben der Anstalt
noch den Redakteur personlich zu r Gegen dar

stellung zu verpflichten . U mgekehrt besteht kein

diens tvertraglicher Anspruch eines Redakteurs
gegen die Anstalt auf Ausst rahlung einer Gegen

darstellung zu seiner personlichen Entlastung .
j uristisch diirfte damit Klarhe it geschaffen

wo rden sein . Wie sich diese ausschlieBliche und
alleinige Passivlegitimation des In tendante n im
inneren Gefiige der Run dfun kanstalt auswirkt,
ist eine andere Frage.

FRANZ RONNEBERGER,Niirnberg

Dietr ich Berwanger: Television in the Third
World. New Technology and Social Change. 
Bon n 1987: Friedrich-Eb ert-Stiftu ng / Med ia

and Commun ication Department, 120 Seiten ,

Das Medium Fernsehen hat in den Land ern de r

Dritten Welt zunehmend an Bedeutu ng gewon

nen. D iet rich Berwanger, Leiter der ARD-Aus

bildu ngssta tre beim Sender Freies Berlin, widmet

sich in diesem von der Fr iedrich-Ebcrt-Stiftung
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herausgegebenen Buch verschiedene n Fragestel

lungen. Die neuen Technologien, die Verbrei

tung des Fer nsehens, sein Publikum und dessen

Programmprafe renzen, das Verhaltnis von

Fremd- und Eigenproduktio nen, Aspekte der

N euen Weltinforma tionso rdnung, okonomi sche

Gesicht spunkte, auch das Problem des soz ialen

Wandels durch Fernsehen werden behandelt.

Dabei faBt Berwanger eine Vielzahl von For

schungsergebnissen bewertend zusammen. Er
bedaue rt , daf Kommunikationswissenschaftler

die Entwicklung des Fernsehens in der Dritten

Welt bisher kaum beachtet haben, obwo hl das
Fernseh cn in den Enrwicklungslandern Hingst zu

einem wirklichen Massenmedium gewo rden ist.
Die En twicklungstheorien hatten weder in der

Modernisationstheorie (Lerner, Schramm) noch

in der Depe ndenz theorie den Bediirfn issen der

Dr itten Welt Rechnung getragen. Grundannah
me sei falschlicherweise immer gewesen: die Ent 

wicklungslander haben bei der Umsetzung der

Technik in das sozi ale und kul tu relle Leben urn

so groBere Schwie rigkeiten, je mehr sich diese

Technik enrwickelt, Es besteht jedoch nach An

sicht Berwangers ein Unrerschied zwisc hen der

Erhaltung der -kulturellen Ident itat« und den
technischen Formen der Darstellung. D ie Lande r

der D ritten Welte konnten durchaus an den mo

dernen Kommunikations techniken teilhaben,

oh ne dabei ihre kulturellen Eigenarten aufgebe n
zu mussen. Bei der Nutzung von Fernsehgeraten
ist man iiberdies nicht einmal von der Elektrifi

zieru ng abhangig, da man sie auch mit Batterien
oder Solarzellen bctreib en kann . Tv-Gerat e sind

im Vergleich zu anderen Konsumgii tern auch fur
arme FamiIien erschwingIic h geworden.

Bis zum Jahre 1986 war das Fernsehen in uber
100 Enrwicklungslandern eingefiihrt; es gab 1,4
Milliarden Fernsehzuschauer in der Dritten
Welt. Darii ber hinaus stehe n jedoch kaum akru
die, zuver lassige und genaue Daten zur Verfii
gung. Berwanger warnt auch vor Statistiken, die

z. B. die Anzahl der Radio- oder Tv-G erate pro

100 Einwohner angeben , urn damit die Kluft

zwischen Ind ust rie- und Enrwicklungslande rn

zu dokument ieren. Die Differenz der Zuschauer

zahlen in Industrielande rn und neu industriali 

sierte n Landern ist vermutlich erheblich geringer

als die Differenz der An zahl an Fernsehgeraten.

Zum einen besteht in den Industriestaaten eine




