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Eins und eins ist ungleich zwei: Differentielle Aufmerksamkeit,
Lebhaftigkeit von Information und Medienwirkung

Informationen konnen je nach der Art ihrer Aufmachung unterschiedlich stark wirken;
diese Ansicht iiber die Wirkung der Massenmedien ist weit verbreitet. Wer konnte nicht
eine ganze Reihe von Beispielen finden, daB ein bestimmtes Bild, cine bestimrnte Formulie
rung, eine bestimmte Szene einen auBergewohnlich starken Eindruck auf ihn selbst
ausgeiibt hat, weshalb man sich iiber Jahre hinweg ganz konkret daran erinnert, Das Bild
einer schmutzigen Kloake beeinfluBt unsere Vorstellung von Umweltverschmutzung
wahrscheinlich starker als exakte Werte iiber die Menge der Schadstoffeinleitungen in
Flusse . Bilder iiber drci im Eis eingeschlossene Wale halten die ganze westliche Welt in
Atem, wohingegen kaum jemand die jahrliche Quote der harpunierten Wale zur Kenntnis
nimmt.

Rezipienten handeln offenbar nichr rational, sie wagen nicht aile zur Verfiigung stehen
den Informationen gegeneinander ab und schatzen die Bedeutung offenbar nicht immer
richtig ein. Gerade im Bereich der Wahrnehmung von subjektiven Risiken ist dies
hinreichend belegt.' Gleiches gilt wahrscheinlich auch fur den Journalisten, so daB die
durch Nachrichtenauswahl dargestellte Medienrealitat in systernatischer Weise von der (in
irgendeiner Form rnelibaren) Rcalitat abweicht.i

1. LEBHAFTIGKEIT (»VIVIDNESS«)

Welche Informationen beeindrucken besonders deutlich? Wie muf eine Information
aufbereitet werden, daB sie stark wirkt? Und warum wirkt sie so stark? Die Sozialpsycho
logie hat die ungleiche Beachtung und Gewichtung der prasentierten Information seit
langerem empirisch untersucht, Wie zahlreiche Wissenschaftler festgestellt haben, lassen
sich Menschen in komplexeren Situationen vor allem durch sogenannte Heuristiken leiten.:'
Dies sind Entscheidungshilfen, die das Abwagen und Bewertcn aller vorliegenden Infor
mationen zugunsten einer weniger Faustregeln vermeiden helfen. Die zugrunde liegende
Annahme besagt: Die groBe Anzahl von Entscheidungen und Beurteilungen, die wir
taglich vorzunehmen haben, ist nur zu handhaben, wenn das meiste autornatisch und
regelhaft geschieht." Diese Heuristiken sind Verallgemeinerungen, die auf individuellen
Erfahrungen beruhen und deswegen besonders anfallig gegeniiber Verzerrungen sind. So
halt man beispielsweise Personen oder Geschehnisse fiir typisch (oder reprasentativ),
obwohl die Erfahrungen, die man damit hat, vollig unt ypisch sein konnen, (Unangemes
sene) Stereorypen entspringen der Unfahigkeit, jede Information und jeden Fall im
einzelnen zu analysieren.

Jedoch nicht nur individuelle Erfahrungen fiihren zu verzerrten Einschatzungen.
Tversky und Kahneman konnten in einer Reihe experirnenteller Untersuchungen den
sogenannten »availability bias« nachweisen.f Versuchspersonen stiitzen sich, so lautet ihre
These, bei sozialen Urteilen nicht auf aile verfiigbaren Informationen gleichermaBen,
sondern iiberwiegend auf die zum Zeitpunkt der Urteilsbildung verfiigbaren Informatio-
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nen . Person en schatzen die Haufigkeit von bestimmten Ereigni ssen oder die Wahrschein

lichk eit des Eintreffens bestimmter Ereignisse in Abhangigkeit von den Informationen

oder Assoziationen, die gerade ins Gedachtnis kommen, sys ternatisch ein." In rnehreren

Experirnenten zeigte sich, daB vor allem unter Bedingungen von Ungewiflheir der EinfluB

der gerade verfugbaren Informationen auf die getroffenen Entscheidungen oder UrteiIe der
Probanden erheblich ist.7

Eine wesentliche Ursache fur die ungleiche Gewichtung von Informationen ist nach

Ni sbett und Ross der en unterschiedliche Lebhaftigkeit (svividness«). »Inforrnarion may be
described as vivid, that is, as likely to attract and hold our attention and to excite the

imaginat ion to the extent that it is a) emotionally interest ing, b) concrete and image ry
provoking, and c) proximate in a sensory, temporal, or spatial way.«8 Lebhaftigkeit wird
damit als ein Merkmal des Stimulus, der Information angesehen. Lebhaftigkeit von
Information laBt sich auf verschiedene Art und Weise erzeugen: a) Konkrete, bildhafte

Spra che erzeugt lebhaftere Information als abstrakte Sprache. b) Die Verwendung von

BiId- und FiImmaterial erzeugt lebhaftere Information als reine s Te xtmarerial. c) Direktes
Erleben erzeugt lebhaftere Eindriicke als stellvertretendes (mediales) Erleben. d) Fallbei 

spiele erzeugen ebenfalls lebhaftere Informationen als statistische Angaben. Warum leb
hafte Informationen starker unsere Urteile beeinflussen als nicht-lebhafte Informationen,

dafiir findet man unterschiedliche Erklarungen." Lebhafte Information behalt eine Person

eher. Sie wird im Moment der UrteiIsbiIdung leichter wieder erinnert, sie evoziert leichter
konkrete Vo rstellungen vom U rteilsobjekt, sie lost starkere emotionale Reaktionen aus.

Welcher dieser Faktoren ausschla ggebend ist oder ob diese Faktoren zusammenwirken, ist
bisher nur unzureichend geklart. '?

Leider beruhen diese Ausfiihrungen von Nisbett und Ross nicht so sehr auf Ergebnissen
empirische r Untersuchungen, sondern auf Vermutungen. Die empirischen Untersuchun
gen im Bereich der Soz ialpsy chologie konnen die starkere Wirkung lebhafter Informatio

nen aber nicht nachweisen. In einer griindlichen Literaturauswertung kommen Ta ylor und
Thompson zu dem Schluli, daB der Effekt lebhafter Information erstaunlich schwach iSr.11

Ein Lebhaftigke itseffekt fand sich in nur in zwei von 23 Studien. Neunzehn Studien
zeigten keinen Effekt, in zwei weiteren Studien harte sogar die nicht-lebhafte Information
den starkeren Effekt auf Urteile, Einstellungen und Meinungen. Die beiden Au snahmen
betrafen Studien, deren Verfasser die Wirkung von Fallbeispielen (lebhaft) mit de r Wir
kun g von staristischer Information verglichen haben. Eine neuere Studie derselben Auto
ren kommt zum gleichen Ergebnis: Der Lebhaftigkeitseffekt ist weitgehend Illu sion und ist
mit emp irischen Studien bisher nicht zu ermitteln.V

II. BEDEUT SAMKEIT (»SA LIE NCE«)

Wenn ernpirische Belege fehlen , so widerspri cht das nicht nu r der Alltagserfahrung,

sondern auch Befunden, die im Bereich der »salience- -Porschung vorli egen.' :' Bei der

Operation alisierung dieses verwandten Konzepts wird die Aufmerksamkeit der Rez ipien
ten systemarisch auf bestirnrnre Ausschnitte der dar gestellten Umgebung gelenkt. Dies

geschieht, indem z. B. der Versuchsleiter die Rezipienten bitter, bei einer Podiumsdiskus

sion auf einen bestimmten TeiInehmer zu achten, oder, noch effekti ver, indem ein
TeiInehmer der Diskussion ungewohnlich gekleidet od er and ers auffallig ist (z . B. durch

seine Rasse oder sein Geschlecht). Die Ergebni sse der empirischen Studien belegen hier
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weitgehcnd iibereinst imrnend, daB der Teil der rezipierten Urnwelt, auf den die Aufmerk
samkeit gelenkt wurde, die Urteile der Rez ipienten starker beeinfluBt als die ilbrigen Teile.
Die Zuhorer behalten die AuBerungen der -salienten« Personen besser, iiberschatzen ihren
Einflu B auf das Ergebnis dcr gesamten Diskussion und beurteilen ihre Eigenschaften
extremer (sowohl positiv als auch negati v), Taylor und Fiske nennen Bedingungen, unter
denen Personen oder Situationen als bedeutsarn wahrgenommen werden." Dies geschieht
dann , wenn sic a) nicht in den bestehenden Kontext passen (z. B. ein neuer Schiiler in der
Klasse), wenn sie b) den bestehend en Erwartungen widersprechen (z. B. durch rollendis
krepant es Verhaltcn) oder wenn sie c) relevant fur ein Ziel des Beobachters sind (z. B. der
Chef).

Vividness und Salience sind sich sehr ahnlich, auch wenn sie in den vorli egenden Studien
unterschiedlich operationalisiert wurden. Bei beiden Eigenschaften nehmen Beobachter
bestimmte Stimul i der Umgebung als bedeutsamer wahr als andere. Bei der Lebhaftigkeit
(Vividnes s) gcschieht dies durch die inharente Qualitat der Information, also prirnar
reizgesteuert. Bei der Bedeutsamkeit (Salience) geschieht dies durch die subjektive (vom
Betrachter aus) Qualitat der Information, also gesteuert durch die Wech selwirkung von
Betrachter und Stimulus. Beide Kon zepte weisen der Aufm erksamkeit eine zentrale Rolle
zu. 1m Falle der Lebhaftigkeit wird jedoch die absolute Aufmerksamkeit manipuliert, im
Falle der Bedeutsamkeit die relative Aufm erksamkeit. Betrachtet man unt er dieser Per
spektive noch einmal die Studien zum Vividness-Effekt, so stellt man folgendes fest : Hier
wird tatsachl ich Aufmerksamke it zwischen verschiedenen Person en variiert . Eine Gruppe
von Personen bekommt lebhaftes Material , die andere Gruppe nicht -lebhaftes Material.
Beide Gruppen konnen aber prinzipiell ihre Aufmerksamkeit ungeteilt dem vorliegenden
Material zuwenden. Diese experimentelle Situation ist in vielen Alltagssituarionen aller
din gs nicht gegeben. Meistens nehmen mehrere Dinge unsere Aufmerk samkeit gleichzeitig
in Anspruch. Unter solch en Bedingungen haben lebhafte Informationen wahrscheinli ch
eher einen Effekt auf unsere Wahrnehmungen und Urteile. Die Studien zu Salience
kommen dem Alltag sehr vie! naher, indem die Aufmerksamkeit innerhalb einer Person
manipuliert wird; man legt dem Rezip ienten nahe, welcher Quelle er sich bevorzu gt
widmen soil. In Alltagssituationen, beim Vorlie gen mehrerer unt erschiedlich lebhafter
oder subjektiv bcdeutsamer Informationen, fallen beide Konzept e zusammen, das zentrale
Kon strukt hinter beiden ist die differ ent ielle Zuwendung zu bestimmten Stimuli.

III. DIFFERENTIELLE A UFMERKSAMKEIT BEl DE R M EDI ENREZEPTION

Welche Rolle spielen Lebhaftigkeit und Bedeutsarnkeit als Konzepte in der Medienwir

kungsforschung? Auch hier liegt eine ganze Reihe von Untersuchungen vor , die sich mit
der Wirkung unterschiedlicher Darstellungsformen befassen. P Die Mehrzahl der Studien
beschaftigt sich jedoc h mit Wirkung einzelner Darstellungsmittel oder Prasentation sfor
men (z. B. Schnin-Techniken oder Bebilderung von N achrichtenmeldungen). Dabei er
geben sich zwei Probleme: a) Die unterschiedl iche Wirkung einze lner Darstellungsformen
wird zwar nachgewiesen, offen bleibt jedoc h oft die Frage, warum diese Form so viel
starker gewirkt hatte als jene, b) Benicksicht igt man den starken EinfluB der differentiellen
(selektiven) Aufmerksamk eit auf das Behalten und die Urteilsbildung, vor allem in
alltaglichen Situationen (z. B. im Um gang mit Medien), so stellt sich die Frage, ob die
Ergebnisse der Studien zu Darstellun gseffekt en in der vorliegenden Fo rm iibertragbar sind.
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Vor allem beim Fernsehen, das auditive und visuelle Informationen immer gleichzeitig

prasentiert und dessen InformationsfluB sequentieller Art ist, konnen Prozesse der diffe
rentiellen Aufmerksamkeit groBen EinfluB haben. Zum einen kann der Rezipient sich

starker auf die auditive oder starker auf die visuelle Information stiitzen. Dies kann
wiederum reizgesteuert, also durch die Lebhaftigkeit des auditiven und visuellen Materials,

oder subjektgesteuert, durch die dem auditiven und visuellen Material zugeschriebene
Bedeutsamkeit, geschehen. Zum anderen kann der Rezipient sich auf bestimmte Aus

schnitte des standigen Informationsflusses starker stiitzen als auf andere. Auch dies kann

von Aspekten des prasentierten Materials oder von Vorstellungen der Rezipienten abhan

gig sein. In jedem Fall handelt es sich dann urn die Wirkung des gesamten Ensembles von

prasentierten Inforrnationen und nicht mehr urn die isolierte Wirkung einzelner Stimuli.
Der gleiche Stimulus kann in einem unterschiedlichen Kontext unterschiedlich starke

Wirkungen haben'", wobei die Starke der Wirkung sowohl von der Darbietungsqualitat

des Stimulus selbst als auch von der Qualitat der ihn umgebenden Stimuli abhangt. Dabei

ist unter Qualitat nicht nur die Aufmachung, sondern auch die thernarischc Ausrichtung

der umgebenden Information gemeint. Iyengar beispielsweise nimmt an, Fernsehen steuere
vor allem den Zugang zu Informationen und dieser Zugang werde sowohl durch thernati

sche Aspekte als auch durch die Prasenrationsform beeinflulit.' "
An dieser Stelle erscheint es notwendig, auf einen kognitionspsychologischen Ansatz

einzugehen, der sich ebenfalls mit der Wirkung von unterschiedlichen Kontexten befaBt.
Unter »Prirning« wird die Wirkung unterschiedlicher Vorinforrnationen auf das Behalten
und die Bewertung eines nachher prasentierten Sachverhaltes verstanden, Burger konnten
beispielsweise ihre Steuerbelastung als gerecht empfinden, wenn sie vorher Informationen

iiber die sozialen Leistungen ihrer Gemeinde erhielten. Sie werden die Belastung als
ungerecht empfinden, wenn man sie vorher iiber MiBwirtschaft und Fehlinvestitionen
informiert hat .!" Die Unterscheidung zwischen den Konzepten der differentiellen Auf
merksamkeit und - Prirning« ist dabei nicht vollstandig moglich. Wah rend bei Priming
Prozessen eine inhaltliche Verkniipfung zwischen erstem und zweitem Stimulus bestehen
muB, ist dies bei der differentiellen Aufmerksamkeit nicht der Fall. Hier kann die
Aufmerksamkeitssteuerung sowohl durch rein formale Merkmale einzelner Stimuli (z. B.

deren Lebhaftigkeit) als auch durch inhaltliche Merkmale erfolgen. Wie der Vergleich mit
dem Priming-Konzept zeigt, ist die Abgrenzung des Begriffs Aufmerksamkeit von anderen
kognitiven Teilprozessen wie Wahrnehmung oder Verarbeitung schwierig. Das Priming
Konzept bezieht sich vor allem auf die inhaltliche Verarbeitung von Information, das
Konzept der differentiellen Aufmerksamkeit bezieht sich eher auf die Wahrscheinlichkeit,
daB eine Person Information iiberhaupt verarbeitet. Da die Abgrenzung psychisch
kognitiver Teilfunktionen auch in der kognitiven Psychologie (d. h. unter restringierten
Laborbedingungen) bisher kaum erfolgreich war, wollen wir den konzeptuellen Unter

schied zwischen Priming und differentieller Aufmerksamkeit hier nicht weiter verfolgen.

Sucht man nach empirischen Studien, die die Wirkung differentieller Aufmerksamkeit
im Medienbereich untersuchen, muB man relativ weir ausholen. Die Studien sind unter
Begriffen wie - Kontexteffekt«, »Kontrasteffekt«, »proaktive Interferenz«, »T ext- Bild

Redundanz« usw . zu finden; ein gemeinsamer theoretischer Rahmen ist jedoch nicht
vorhanden. Im folgenden haben wir einige dieser Studien zusammengetragen und unter
vier Teiluberschriften kategorisiert. Die Ubersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollstan-
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digkeit ode r Systernatik, sic soil lediglich verdeutlichen, wie man mit den hier vorges tellten
theoretischen Oberlegunge n vor allem die Wirkung des Mediums Fernsehen besser verste
hen kann. Die Unterteilung in Aufmerksamkei t innerhalb und zwischen Beitragen ist dabei
bis zu einem gewissen Grad kiinstlich, da auch inne rhalb eines Beitrages cine Sequenz von
Informationen vorliegt, die die differentielle Aufmerksamkeit beeinflulk
1. Diff erentielle Aufmerksamkeit innerhalb von Beitrdgen

Die Frage, ob durch Bebild erung das Behalten von Fernsehnac hrichren erleichtert wird
oder ob die Bilder gar vorn Nachrichte ntext ablenken, war in der Forsch ung lange
umstri tt en. Die meisten Studien fanden zwar Vorteile des Bildes!", in einigen Fallen gab es

jcdoc h keine oder soga r negative Effekte. Vergleichr man in diesen Studicn die Art der
Bebild erun g, lassen sich die negativen Ergebnisse sehr gut mit dem Kon zept der differen
tiellen Aufmer ksamkeit erklaren. Zum Text redundante Bilder erhohen danach das Behal
ten20

, nicht passende Bilder haben einen schwacheren Effekr" , stark auffallige Bilder
beeintrachti gcn das Behalten des Tcxtes ganz erheblich.V Hi er verhindert das lebh afte
Bildmaterial die Aufnahm e des gleichze itig prasenti erten Textes. Besonders deutl ich war
dies bei Bildern mit gcwalttatigem Inh alt. Ergebnisse aus Feldstudien bclegen ebenfalls,
daBdie Informationsaufnahm e in umgekehrter Beziehung zur Auffalligkeit bzw. Eindring
lichkeit der Bilder steht.23 Dabei hangt die Auffalligkeit auch von Personlichkeitsmcrk
malen der Rezipi enten abo

Diffe rentie lle Aufmerksamkeit beeinfluBt nicht nur die Infor mationsaufnahme, auch die
Beurtei lung von Sachverhalten und Personen. Reyes, Th om pson und Bower prasentie rten
ihren Versuc hspe rsonen einen Gerichtsfall, in dern in der einen Version die Argumente der
Anklage, in der anderen Version die der Verte idigung in lebhafter Form prasentiert
wurdcn. j" Die Versuchspersonen erinnerten sich nachher starker an die lebhaft vorgetrage
nen Argumente, und die lebhaften Argumente beeinfluBten die Beurteil ung der Schuld
ebenfalls starker. Wurde also lebhaft fur die Schuld des Angeklagten pladiert, ficlen die
Urteile der Rezip ienten harter aus, als wen n auf nicht-lebhafte Weise dafiir pladiert wurde .
D ieser Effekt war nach 48 Stunden sogar noch starker als direkt nach der Prascntation. In
diesem Falllagen sowohl lebhafte als auch nicht-lebhafte Information in sprachlicher Form
VOL Wie der ansteigende Effekt nach cinern Zeitint ervall anzeigt, auBert Lebhaftigkeit sich
nicht nu r kurzfristig in der jeweiligen Situatio n, sondern beeinfluBt auch langfristig die im
Gedachtnis haftenden Vorstellungen von (in diesem Fall) Schuld und Un schuld.

Hamill, Wilson und Ni sbett zeigten mit ihren Untersuchu ngen, daB Information, die an
einem konkreten Fallbeispiel demonstri ert wird , starker wirkt als Inform ation , die mit
(wesentlich aussagekraftigeren) sratistischcn Daten verdeutlicht wird.25 Sic prascnt ierten
ihren Versuchspersonen Einze lfalle (eine Wohlfahrtsempfangerin bzw. einen Strafrater).
AnschlieBend haben sic diese Einzelfalle als entwcder typisch oder un typ isch fur die
Gruppe der Wohl fahrtsempfanger bzw . Strattatcr dargestellt und statistische Inform atio
nen uber Wohlfahrtse mpfa nger und Straf rater vorgelegt (z. B. Antei l von WeiBen, Alter,
soz ialer Hintergrund). Un abhangig davon, ob der Einzelfall als typisch oder unrypi sch
beze ichnet wurde, hatte die Prasentation des Einz clfalles einen starken EinfluB auf die
Vorstellungen der Probanden von Wohlfahrtsempfangern ode r Straftatern. Der Auswahl
von Fallbeispielen (z , B. in Magazinsendungen des Fernsehens) kommt damit cine aus
gesprochen groBe Bedeutung zu. Selbst cine beglcitcnde (staristische) Information, die das
Gewicht des Beispiels einordnet, anderr an der Wirkung nichts .
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Kepplinge r, Brosius und H eine untersuchten Inte rak tionen in Femsehinterviews.r"

Nach ihre n Beobach tungen schatzen Rezipienten das identische Verhalten eines Beteiligren

unterschiedlich ein, je nachdem, wie sich sein Gegeniiber verhalt. Ein Politiker, der sich in

einem Interview defensiv verhalt, wird von Rezipienren noc h pos itiver beurteilr, wenn sich

der fragende Jo urnalist aggressiv verhalt. Das gleiche defen sive Verhalten des Politikers

wir d weniger positiv beurteilt, wenn sich der Journalist ebenfalls defensiv verhalt. Hi er ist

die Wahrnehmung eine r Person vorn Kon text der umgebend en Situation abhiingig . Vo r

dem H int ergrund anderer Person en, d ie sich diskre pant verhalten, wird die Beuneilung der
einen Person in die entgegengesetzte Richtung gelenkt. D ie in einer Situat ion vorhandenen

Stimuli beeinflu ssen sich also wechselseitig. Man kann dabei von einer Figur-G rund
Kon stellation sprechen, wie sie bereits die G estaltp sychologen beschrieben haben . Leb 

hafte und bcdeutsame Information erscheint vor allem deshalb so, weil sie vor dem
Hintergrund ande rer In formation zu r »Figur- und damit zu m pr imiiren Objekt der
Aufmcrksamkeit wird.

2. Differentielle Aufmerksamkeit zwischen Beitrdgen (Prdsentationsjorm)
D ie Studie von Kep plinger, Brosius und H eine hat folgend es gezeigt : Prozesse der

differentiellen Aufmerksamk eit kommen auch bei Sequenze n von Information en vor.
Solche Seque nze n begegnen uns ragtaglich in den Fernse hnachric hte n. Etwa 15 Meldunge n

in unterschiedlichen Prasent ationsformen sind in einer durchschnittlichen N achri chten
sendung enthalten , In einem Expe riment verg lich Brosius die Wirkung einer Nac hr ichte n
send ung, die er Versuchspersonen in unte rschiedlichen Prasentation sfor rnen darb ot. 27

Filmbe richte, so die Ergebnisse, wurden besser behalten, wenn sic Wonbeitriigen folgren,
als wenn sic and eren Filmberichten folgten . Gleiches galt abgeschwacht auch [iir Wonbei

trage , Folgten sie and eren Wo nbeitragcn, haben die Versuchspersonen sie schlechrer
beha lten , als wenn sie Filmberichten folgten . Jedoch nicht nur das Behalten war verbessert,
in gemischten Nachrichtensendungen wurden die Meld ungen auch fur interessanter und

wichtiger gehalten als in Nachrichtensendungen in einheitlichem Fo rmat. Durch den
Wechsel der Pr ascntationsfor rn wird die Darstellung der Meldu ngen offensichtlich lebhaf

ter, bei durchgehend gleicher Prase ntationsforrn sinkt die Aufmerksamke it dagege n ab o] e
mchr de r vorangcgangcncn Meldu ngcn in ciner besr irn mten Darstellungsform p rascn rie rt

wu rde n, des to starker war der Effekt eines Wechsels in der Prasen tation sform.28 Nach
Untersuchu ngen von Gunter , Berry und C lifford trat der gleiche Effekt auch auf, wen n
man mehrere inhaltlich gleiche Meldungen pras enticrtc.!" Nach dr ei Auslandsmeldungen
wurde das Bchalten immer schwac her, ein Wechsel zu einer Inlands meldung bewirkte
dann , daB diese urn so besser behalrcn wurde . Dieses Phanornen ist in de r Psychologic als
proaktive Interferenz bckannr. ' " Wie diese Studie n belegen, hangt die Zu weisun g von
Aufmerksamkeit fur eine Mcldung vo m Kontexr der gesamten N achrichtensendung ab;
deshalb schwankt die Bedeut samkeit bzw. Lebhaftigkei t der einzelnen Meldungen.

3. Different ielle Aufmerksamkeit zwischen Beitrdgen (Erregungsniveau)
N icht nur die formale Gestaltung einer Send un g hat einen EinfluB auf die Rezepti on der

einzel nen Beirrage . Auch die durc h vorher gesende te Beirrage ausge loste Erreg ung bzw.
Emotionen beeinflussen die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit fur spate re Beitrage, Von

besonderer Bedeutu ng ist hier die von Dolf Zillmann entwi ckelte Erregungstransfer
Theorie, nach der das Erregungspotential cines ersten Stimulus die Wir kung cines darauf

folgenden Stimulus beeinflussen kann.31 Dies tr ifft im Bereich von Fernseh nachrichten
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auch fur inhaltlich vollig verschiedene Meldungen zu, solange die erste Meldung so starke
Erregungen bzw. Emotionen ausloste, daB diese bei der Rezeption der zweiten Meldung
noch nachwirken.

Cantor, Mody und Zillmann untersuchten die Wirkung von erregenden Unterhaltungs
programmen auf das Erinnern des anschliefsend gesenderen Informationsprogramms.V Bei
ihren Untersuchungen erinnerten sich Versuchspersonen nach erregenden Programmen an
die zuerst dargebotenen Informationen wesentlich schlechter als an spatere Informationen .
Ein soIches »Lernloch« n ach stark erregenden Unterhaltungsprogrammen konnten auch
Scott und Goff beobachten.P Wah rend die Rezipienten noch mit der lebhaften Unterhal
tungssendung beschaftigt waren, reduzierte sich ihre Aufm erksamkeit und Aufnahme
bereitschaft fur die nachfolgende nicht so lebhaft e Information.

Mundorf , Drew und Zillmann unt ersuchten sequentielle Effekte auf das Erinnerungs
vermogen innerhalb von N achrichtensendungen.i" Nach einern schockierenden Nachrich
tenbeitrag (der Selbstmord eines Polit ikers wah rend einer Rede, die das Fern sehen uber
trug) erinnerten sich die Versuchspersonen weniger gut an die nachfolgenden Beitrage. In
einer zweiten Studie untersuchten dieselben Autoren die Auswirkungen von schockieren
den Nachrichrenbeirragen auf die Erinnerung an nachfolgende Werbung und fanden
entsprechende Ergebni sse.P Die Dauer des »Lernlochs« scheint bei drei bis vier Minuten
zu liegen, obwohl sie vermutlich je nach Starke der erregungsauslosenden Stimuli und der
Personlichkeit des Zuschauers variiert . Zudem hat man in diesen Srudien , ebenso wie bei
Scott und Goff, eine Tendenz zum Informationsuberschuf nach dem Ende des Lernlochs
festgestellt. D ie Autoren erklaren diese Befunde durch eine Kombination zweier theoreti
scher Ansatze: Wahrend der Auseinandersetzung mit einer starken emotionalen Reakti on
entsreht fur die darauffolgende Information ein kognitives Defizit, Die Aufmerksamkeit ist
noch an den ersten Stimulus gebunden. Na ch der Uberwindung dieses Defizits, nach der
Freisetzung der Aufm erksamkeit, wird die zu diesem Zeitp unkt prasentierte Information
besonders gut behalten. Zur Zeit ist noch unklar, wodurch dieser Informationsiiberschuf
begriindet ist. Zudem ist noch nicht geklarr, wovon die Starke des Lernlochs und die Starke
des darauffolgenden Inforrnationsuberschusses abhangig sind. Diese Stud ien belegen, daB
differentielle Aufmerksamkeit ein zwe iseitiges Phanomen ist, das bei Sequenzen von
Informationen zeitlich sowohl vorw arts als auch ruckwarts wirken kann.
4. Different ielle Aufmerksamkeit zwischen Beitragen (Bewertung)

N icht nur die Inform ationsverarbe itung, son dern auch die affektive Wirkung von
Nachrichtensendungen konnen durch die Programmumgebung beeinfluilt werden. Mun
do rf fand einen Kontrasteffekt: Der Rezipient nimmt negative N achrichtenbeitrage (z. B.
tragische Un gliicke) negativer, positive Beitrage (z. B. Erfolgsmeldungen) positiver wahr
bzw. bewertet sie positiver, wenn sie in unrnirt elbarer Um gebun g von entgegengesetzten,
also positiven bzw. negativen Beitragen plaziert wareu" Ein Kontrasteffckt ergab sich
dabei wiederum in zwei Richtungen: proaktiv und retroaktiv . Die Wahrnehmung und
Bewertung des zwe iten Beitrages wurde durch die im ersten Beitrag vermittelte Stirnmung
(positiv oder negativ) beeinfluBt (proaktiv), aber die Wahrn ehmung und Bewertung des
ersten wurde auch durch den darau ffolgenden Beitrag beeinfluilt (retroaktiv), Der retro
aktive Kontrast war in dieser Studie starker als der proaktive. D iese Ergebnisse lassen sich
durch »Primi ng« erkl arcn. Ein Ansatz der »Priming--Forschung unterstellr, daB es Aus
loser gibt, die best immre kogniti ve Kategori en im Gehirn aktivieren, Diese Akti vierun g
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f\ihrt zu differentie ller Informationsaufnahme; Information, die in die entsprechende
Karegorie paBt, wird anders verarbe itet als nicht-passende Information . Eindeurige
»Zielstimuli« werden oft als klar auBerhalb der Kategorie liegend aufgenommen und
demzufolge konrrastiert, wahrend zweideutige Stimuli eher assirniliert werden. Nachrich
tenbeitrage sind oft eindeutig negativ oder positiv und kontrastieren demzufolge die
vorausgehenden oder nachfolgenden Beitrage, Wie Mundorfs Untersuchung zeigt, wird
differentielle Aufmerksamkeit nicht nur durch die prasentierten Stimu li, sondern auch
durch Voreins tellungen und Erwartungen von Rezipienten wirksam. Dabei konnen Vor
einstellungen zum Teil langfristiger Na tur sein und Personlichkeitsrnerkmale der Rczipicn
ten widerspiegeln, Erwartungen bilden sich hin gegen zum Teil erst wahrend der Rezep
tion. Dies entspricht der Konzeption des dy narnisch-rransaktio nalen Ansatzes:" , der
ebenfalls voraussetzt, daf der wirksame Stimu lus bei der Medienrezeption erst durch den
Rezept ionsprozef selbst entsteht.

Aust fand Assimilationseffekte bei Urteilen iiber die eigene Bcfindlichke it, nachd em
Versuchspersonen negative N achrichtenbcirrage gesehen hatten.38 D ie abhangige Variable
in seiner Studie war nicht die Bewertung einer N achrichtensendun g, sondern U rteile iiber
die eigene Befindlichkeit, die gcwohnlich aus einer Mischung aus pos itiven und negativen
Elementen entstehen. Nach einem lebhaften (negativen) Beitrag wurden die unerf reulichen
Aspekte des eigenen Lebens im Gehirn aktiviert; damit erschien die eigene Befindlichkei t
negativer,

::.

Die Rezeption und damit die Wirkung von Information ist, wie die vorgestellten
empirischen Studien gezeigt haben, in vielfalt iger Weise vorn Kontext der Rezeption
abhangig, Dies gilt sowohl fur die die eigentl iche Information umgebenden Programm
elemente als auch fur Voreinstellungen und Erwartungen der Rezipienten, die durch die
Prog ramme entwickelt werden. Man kann das aus den sozialpsychologischen Ansatzen zur
Lebhaftigkeit und Bedeutsamkeit von prasentierten Informationen abgeleite te Konzept der
differentie llen Aufmerksamkeit als Erklarungsmodell heranziehen . Es ist moglich, du rch
die Steuerung der differenticllen Aufmerksamkei t eine Vielzahl von Wirkungen zu crzie
len. Neben der Informationsverarbeitung werde n auch die Beurtei lung von Sachverhalten,
die wahrgenommene Wichtigkeit und die Beurteilung der eigenen Perso n becinflufse. Die
Steuerung der differentiellen Aufme rksamkeit kann dabei durch Merk male des Stimulus
sclbst (Lebhaftig keit), vor allem aber durch Merkmale der Umgebu ng geschehen. Von dcr
Wahrnehmung aus gesehen wird ein lebhafter Stimulus erst dann zur »Figur«, wenn er von
nicht- lebhafter Information umgeben ist. Dies geschieht jedoch nicht automatisch, der
Rezip ient spielt eine cntscheidende Rolle. Durch seine Erwa rtungen und Voreinstellungen
steuert er seine Aufrnerksamkeit in einer Form, die der Lebhaftigkeit der Stimuli wider
sprechen kann. Daraus laBt sich folgern: Der EinfluB von Prozessen, die die differentielle
Aufme rksamkeit steuern, ist dann am groBten, wenn keine besonderen Voreinstellungen
bestehen, der Rezipient also passiv Information auf sich einwirken laBt. Petty und
Cacioppo unte rscheiden in diesem Zusammenhang zwischen zentralem und peripherern
Weg der Einstellun gsanderung. Auf dem zentralen Weg vollziehen sich Einstellun gsande
run gen bewuBt, aktiv und rezipienrengesteuert, auf dem peripheren Weg unbewuBt, passiv
und reizgesrcuert.i" Chaiken und Eagly beobachteten in diesern Zusammenhang, daB
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zentrale Einstellungsanderung eher durch D ruckmedi en, periphere Einstellungsanderung
eher durch audiovisuelle Medien erfol gt,"? Daraus ergibt sich die Aufgabe, den besonderen
Wirkungsbedingungen des Fernsehens in der weitercn Forschun g noch nachhaltiger
Rechnung zu tragen. Vor allern miissen die Ergebnisse der unt erschiedlich stark en Wir
kun g von Stimuli auch in Inh altsanalysen der Fernsehbcrichtersran ung Beriicksichtigung
finden, zu mindest wenn man die Wirkung der prascn tierten Informationen adaquat
nachw eisen will.
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