
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
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Oberversor gung an TV -Geraren, es ist kaum
noch eine Erhohung der Zus chau erzahlen zu

erwa rte n, und zum anderen wird in Enrwick

lun gslandern haufi ger in grolleren Gemeinschaf

ten ferngese hen (im Du rchschn itt erwa sechs bis

zehn Personen pro Gerat ), Obwoh l bis 1970
scho n die meisten Entwicklun gslander das Fern

sehen eingefiihrt hatten, blieb ein Problem beste 

hen: Die Programme konnten nicht aufserhalb

der Grollstadte empfangen wcrden, und auch in

den Stadten bestanden erhebliche Versorgun gs
probleme. Erst neue Techniken bewirkten, daB
sich das Fernsehen in der Dritten Welt zu einem

Massenmedium enrwickelt hat, auch wenn es

immer noch Schwierigkeiten gibt,
Berwanger verrnilit empiri sche Beweise [iir die

in der Literatur weit verbreitete Th ese, westli che

Unterhaltungssendungen beeinfluflten die Kul

turen in den Enrw icklun gslandern, Wie For

schungsergebnisse aus Lat einamerika und Afr ika

gezeigt hatt en, seien lokal produzierte Program
me wesentlich popularer als fremdproduzierte.

Na ch Berw anger ist eine - kulrurelle Invasion 
du rch Med ieninhalte aus den Industrie staaten
nicht zu befurchren, Zu stark seien d ie lokalen

kulturellen Bindungen in den Staaten der Dritt en

Welt. Den Erfolg von Eigenproduktionen zeigen
die Telenovelas, die vor aUem in Siidameri ka

(aber auch in der Bundesrepublik D eut schland)
ein reges Publikumsinteresse hervorrufen. Au 
lIerdem belegen rnehrere Studien, daB der Pro

zentsatz auslandischer Programm e in der Drirten
Welt seit jahren abnimrnt. Unter dem Stichwort
- Massenmedien und nationalc Un abhangigkeit
zitierr Berw anger cine Passage aus dem 1980 an
die UNESCO gerichteten Maclsride-Bericht:
»Eine N ation, deren Massenmedien unter [rem
der H er rschaft stehen, kann sich keine Nation

nennen. « Daraus ent springt auf nationaler Ebene

die Forderung der Enrwicklungsland er nach

Starkung der Infrasrrukturen und Redu zierung

[remder Einflusse in den Medien . International

ver langen diese Staaren eine gleichberechtigte Be

teiligung am welrweiten Information saustaus ch .

Viele Enrwicklungslander besitzen, das ist oh

ne Zweifel pr oblernarisch, keine gewachsenen,

eigenbestimmten Medienstrukturen, sondern
iibernahmen oftmals das von der ehemaligen Ko
lonialmacht eingefiihne Mediensystem. Beson 

der e Bedeutung kommt den N achrichtenagentu-

ren zu. Wichtig waren hier - so Berwanger 

weitere Studien iiber Agenturen und deren Ab 

nehm er, zu mal wenn sich diese in Staaten mit

unterschiedlichen politischen Systemen befin

den . Dann, so seine Verm utung, trete d ie zentra
Ie Rolle des lokalen Gatekeepers starker hervor,

Langst sei namlich die Entscheidung dariiber,

was, wann und wie in der Dritten Welt verof

fentl ichr werde, in den Handen der don ansassi

gen Med ien.
Ein wichtiger Schritt zu einem verbe sserten

Informationsaustausch zwisc hen Sud und Nord
begann 1984 mit dem Asiavision News Exchange

(AVN), den die bereiligten GeseUschaften als

Pendant zu Eurovision und Intervision errichtet

haben. Verm ehrt tauchen in den Femsehpro

grammen der Industrielander Serienproduk

tionen aus der Dritten Welt auf, wodurch sie

ihren ehemals exotis chen Touch langsam verlie

ren, In den Entwicklungslandern sei allerd ings

im allgemein winschaftlichen wie auch im Me
dienbereich ein erh ebliches Mall an MiBwirt

schaft abzubauen . Defizite in der Forschung

kon statiert Berwanger hinsichtl ich der Wirkun

gen von Massenmedien auf Prozesse des sozialen

Wandels in Landern der Dritren Welt. Die Mas
senmedien scheinen hier eine wichtige Variable,

a1Ierd ings nur eine unter vielen, zu sein.
Schulfernse hprojekre in der -Dritten Welt kon 

nen laut Berw anger nur dann gerechtfenigt wer 

den , wenn sie dieselben Ergebnisse erzielen wie
die tr adit ion ellen Schulen und aufierdern billiger
sind . Irn Ge gensatz zu vielen anfangs von Indu
str ielandern finanzienen Projekten, die nur sel
ten iiberlebten, sei man auf dem Weg, in Eigen
initi ative wesentl ich einfachere Proiekte einzu
rich ten . Ein Lehrer und ein ger inges techn isches
Equ ipment reichen aus, urn ein nationales Publi

kum zu errei chen. Die Lernmotivation und der

Wille zur Kon zentration sind vorausgesetzt. Ais
prom inentes Beispiel dieser An von Bildungspo

litik gilt die Ch ina 's Television University , die

vielen T ausend Studenren zum Examen verhalf.

Noch immer aber ist die Nachfrage an Informa

tion in der Drirten Welt hoher als das Angebot.

Berwanger hat die unt erschiedlichen Aspekte

des Themenkomplexes »Fernsehen in der Dritten
Welt « fachkundig zusammengetr agen und mit
zahlreichen Beispielen belegt. Die Lekture ist
reilweise miih sam, aber im ganzen lohnt sie sich.



Es ware zu wiinschen, dieses Buch auch in einer

deutschspr achigen Fassun g zu publ izieren,

CHRISTIAN BREUNIG, Main z

Vilern Flusser: Ins Uniuersum der tecbniscben
Bilder. - Goningen. European Photography
1985, 143 Seiten ,

Das Vorhaben dieses Essays ist betrachtlich:
Flusser versucht -diese traumhafte Lebensst im

mung, wie sie sich urn die technischen Bilder

herum zu kondensieren begonnen hat , in den
Griff zu bekommen: die Lebensstimmung der

-reinen Inforrnarionsgesellschafr ,«,

Flusser unterstellt den absoluten Bedeutungs
verlust der lineartextlich en Kultur und die kiinf

tige Dominanz der technischen Bilder in Form
von FOlOS, Filmen , Videos, Fern sehsch irmen

und Cornputerterrninals, Mit seinen zwischen

Apokalypse und Euphorie angesiedelten Ent 

wiirfen stand er 1985 - und offensichtlich noch

unter dem Eindruck des Orwell-Jahres - in einer
Linie mit einer Reihe kommunikation spolit i
scher Prognosen und Warnungen. Nach Ansicht

Flussers konnen die neuen technisch produzier
ten Bilder die alten Bilder - fixiert in Hohlen
malerei oder Schriftlichkeit - nicht ersetzen, Sie

tradieren nicht Wirklichkeit, sondern ausschlieB
lich die technisch realisierbare Ein-bildung- der

Wirklichkeit. Techni sche Bilder sind Mosaiken

und keine echren Flachen, sie stehen damit auch
nicht mehr zw ischen den Polen - real- und - fik
tiv«, sondern sind entweder - konkret« oder -ab
strakt- . Gerade ihre Technizitat der Erzeugung
und des Vertriebs erlaubt zwei Anwendungsstra
tegien : die quasi-totalitar-zentralistische, bei der
Produzent, Sender und Empfanger strikt ge
trennt sind, und eine dialogisch-demokratisch
interaktive, die eigene Schopfung und Weiter
gabe, d ie Tausch und Verm ittlung fordert .

Das ist nicht neu und trifft nicht allein auf die
technischen Bilder zu , Bert Brecht formulierte so

seine -Radiotheorie«, Klarer und leichter ver

standlich im iibrigen als Flusser dies tut, dessen

Sprachduktus gelegentli ch einfache Gedanken

gange allzu kompliziert verdeckt und ihren Weg

mehr vernebelt denn verdeutlicht. Andererseits

gelingen ihm schone sprachliche Bilder , die neue
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Eins ichten in alte und gesichert geglaubte Zu
sarnrnenhange eroffnen, Insge samt lege er einen

Essay vor , der manchmal fast banal, gelegentli ch
provozierend , aber iiber weite Passagen faszinie

rend geraten ist. H ANNESHA AS, Wien

Roland Hannemann: Die Welt unterm Regen
bogen. Massenkommunikation und Stereotypie
am Beispiel der Unterhaltenden Wochenzeit

schriften. - Kon stan z: Hartung-Gorre Verlag

1987, (II), II, 334 Seiten,

Das kommunikationswissenschaftliche Interesse

an der unterhaltenden Zeit schriftenpresse weist
zwar Defizite auf , ist aber keine swegs mar ginal.

Uber die verlegeri sche Entwicklung und Situa

tion , iiber them atische Angebot e und erst recht
iiber kulturkritische Aspekte sind wir nicht

schlecht informiert. Dagegen fehlte bisher eine

Akzeptanzuntersuchung; sie liegt jetzt in Gestalt
einer umfangreichen Publikation Roland Hanne

mann s vor. Allerdings muB der Leser zunachst
200 Sciten mit allgemeinen Uberlegun gen durch
arbe iten, in denen die Literatur iiber das Ver

standnis von Stereotyp und iiber die Erschei
nungsweisen der Massenkommunikation ausge
breitet ist, Ans chlieBende Ausfiihrungen iiber

den Begriff der Zeitschrift und die Themenstruk
tur der unterhalrenden Wochenzeitschriften

brin gen keine neuen Erkenntnisse. Sie hatten

daher erheblich gekiirzt werden konnen, es sei
denn, die Arbeit soli nicht der wissenschaftlichen

Diskussion dienen , sondern von interessierten
Laien gelesen werden. In diesem Faile muflte in
der Tat weiter ausgeholt werden. Eine solche
Absicht deutet Hannemann ratsachlich an, nur
diirfte er mit einem sernipopular geschri ebenen
Buch nach allen Erfahrungen wenig Erfolg
haben.

An dieser Stelle ist a1lein die wissenschaftliche

Bedeutung der Arb eit zu wiird igen. Zunachst
muB der Leser Zitate aus der umfan greichen

Literatur iiber Inhaltsanaly se verdauen, wobei

freilich - allein aus Platzgriinden - eher Zufalls

funde als eine Systematik dieses weiten For

schungsgebietes zu Worte kommen. Wie aber

konnte das Kon zept einer emp irischen For

schung iiber Stereotypen mittels der Inhaltsana-




