
schen Willen zum Erhalt der aktuellen Tagespresse und

einer entspr echenden finanziellen Ausstattung (auch aus

Mitteln der regionalen Winschaftsforderung), cine trag

fahige Basis fiir cine erfolgreiche Bibliotheksarbeit bil

den konne n. Waren sich die Bundeslander ihrer kultu-
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rellen Aufgaben in diesem Bereich bewullt, und wiirden

sic sie ahnlich effektiv wahrnehmen, ware die Oberliefe

rung der Tagespresse hier wie in Skandinavien gesichert .
W ILBERT U BBENS

Behordliche Auskiinfte und Warnungcn gegeniiber der Offcntlichkeit
67. Tagun g des Studienkreises fiir Presserecht und Pressefreihe it in Konstanz

Die Bilder sind noch gut in Erinneru ng: Berichte iiber

ekelerregende Her stellu ngsrnethoden von Nudelpro

dukten, die vor allem durch die Beimen gung angebrute

ter Eier Aufsehen erregten, gingen VOl wenigen Jahr en

durch die Medien . 1m Hintergrund stand cine Presse

mitteilung des Regierun gsprasidium s Stuttgart, die die

Offentlichkeit vor dem Genull im einzclnen aufgezahl

ter Nudelpr odukre - unt er ihnen Erzeugnisse der Firma

Birkel - warnte. Vor dem Landgericht Stu ttgart wurde

der Firma Birkel im Rechtsstreit gegen das Regierun gs

prasidium das unrechtmafiige Vorgehen der Behord e

mit der Ilegriindung attestiert, cine Gefahrdung der

offent lichen Sicherheit oder O rdnung durch die Birkel

Produkte sci nicht bewiesen. Demgegeniiber hat im

Marz 1990 das Oberlandesgericht Stutt gart zwar die

mangelnde Verkehrsfahigkeit der Nudeln unrersrellt,

aber eine Verletzung des Grundsatzes der Verhahn is

malligkeit durch das Regierun gsprasidium angenom

men. Gerade bei Birkel-Pr odukten seien ekelerregende

H erstellungsmethoden wenig wahrscheinlich gewesen,

so 'dall die Behorde Prod ukte dieser Firma dam it auch

nicht in Verbindung br ingen durft e.
Die spekrakularen Ereignisse haben auf ein Problem

aufmerk sam gemacht , das eigentlich schon seit langem

in der Luft liegt: Behord en informieren die O ffent lich
keit irnmer ofter erwa uber Themen der Gesundheit und
der Umwelt; man denke nur an die Tsehernobyl-Krise.

Wenn durch diese Inform ation private Unternehrnen

betroffen sind, so sind hohe Schaden dur ch Um satzein

bullen die Regel. Rechrskonflikte sind hier vo rprogram

mien. Ocr Stud ienkreis hat mit seiner Tagung in Kon 
stanz (4.15. Mai 1990) ein Th erna im Schnit tfeld zwi
schen Produ zenten- und Verbrau cherinteressen aufge
griffen, dessen nicht ganz angenehme Mitte adrninistra 

tiv besetzt ist. Er hatt e mit dem Staatsrechtslehrer Ger
hard Robbers aus Tr ier und dem Zivilrechtslehrer Ma
rian Paschke aus Heidelberg zwei Referenten gewon

nen, die nicht nur die Strukturen der Thematik in beiden
Rechtsgebieten beleuchteten, sondem auch sehr eigen

standige und fiir die kiinftige Rechtsentwicklun g weiter

fiihren de Losungsansatze zu prasentieren verstanden.

Weil dieses Problem auch im Stut tgarter Rechtsstreit

deutlich geworden ist, setzte Robbers in seiner Differen

zieru ng zwischen Inform ation zur Gefahrenabwehr im

klassischen polizeilichen Sinne und der staatlichen In-

formationsbefugnis aullerhalb der Gefahrenab wehr an.

Die Schwieri gkeit setzt im zweiten Bereich ein; hier

taucht die Frage auf, ob Behord en von Produkten ab

raten konn en, die unte r Beriicksicht igung aller gesetz

lichen Vorschriften entstanden sind, etwa weiI sic um

weltb elastend oder iiberfliissig seien. Kompetenzgrund 

lagen werden im Schr ifttum zu letzt erern etwa aus dem

Publ izitatsgebot der Verwaltung hergcleitet, das auf

dem Rechtsstaats- und Demokratieprinzip beruh e. Stehr

aber nicht die Transparenz der Verwaltung selbsr, son

dern die Transparenz privater Tatigkeit im Vord ergrund

der admini stra tiven Informationen, so ist das behordli

che Informationshandeln eingebun den in die gesetzliche

Aufgabenzuweisung und in die Politikverantwortung

der Regierung . Beschrankungen der staatlichen Infor

mat ion sbefugnisse werden aus dem jeweiligen Schutz

bereich der G rundrechte gefolgert . Gegeniiber religios
weltanschaulichem Ha ndeln etwa sci die gebo tene Neu 

tral itat groBer ais die auf dem Feld winschaftlichen

Wettb ewerbs. Zum anderen lallt sich je nach dem Ge
sichtspu nkt der Transparenz des Marktes differenzie

ren , der vom O rdn ungsziel her von sachlich unzutr ef

fenden Informationen, nicht aber von sachlich zutref
fenden Informationen , die das Transparenzziel nur er

hohen konnten, geschiitz t sci. Ein weiteres Differenzie
rungsmcr kmal nach der Eingri ffsquali ta r d er In fo rm a

tionen, das insbesondere das Bundesverwalrun gsgerichr
in seiner Rechtsp rechung enrwickelt hat, stellt auf die
Frage der Schwere, der Unzumutbarkeit oder der Uner

rraglichkeit des Grundrechtseingriffs ab oder fragt nach
der Finalirat des Eingriffs. Gegen solche Differenzierun

gen erhob Robbers grundsatzliche Bedenken. Sinn der
Grundrechte sci der Schutz von Lebensspha ren, und
hierfur sci es unerheblich, ob die Gefahrdung des

Recht sgutes gewollr, in Kauf genommen oder vorherge

sehen ist oder nicht. Zuwenig wird nach Robbers das

Zusammen spiel von Behord e, Presse und Biirger in die

Differenzierung miteinbezogen. Das Landger icht Stutt 

gart habe im Birkel-I' rozell die Presse nur als Vermittler

der Information en zur Kenntnis genommen; demgegen

iiber komm e in der Berufun gsentscheidung die Presse

als eigenstandiger Faktor zum Ausdru ck, dessen Verhal

ten die Beho rde bem cksichtigen, vorhersehen und dem

sic notfalls wirksam entgegentreten musse. Dies konne

allerdings nach Robb ers auch zu einer Oberfor derun g



490 Mitteilungen

fiihren, wenn es sich als norwendig erweisen sollte, auch
kleinere Presseerzeugnisse in die Beobachtung einzube
ziehen, Nur die fiir den angesprochenen Kreis der Of
Iemlichkeit primar relevanten Presseerzeugnisse miiBlen
analysiert werden. Ein zu wenig beachreter Gesichts

punkt sei schlieBlich auch das pr inzipiell frciwillige
Verhalten der lnformationsempfi nger, die ja nichr als

bloBe Marionen en der Behorden anzusehe n seien, Zur
Losung dieses Prob lems macht Robbers Anleihen bei

der Thcorie der Zweckveran lassung im Polizeirecht,

nach der es darauf ankornmt, ob Handlung und Erfolg
eine natiirliche Einh eir bilden. Er sprach als ein ebenfalls

noch weitgehend ungeklartes Feld die Reichweite von

Eingriffsermachtigungen an. Solange es urn polizeiliche
Gefahrenabwehr geht, steht die polizeirechrliche Gene
ralklausel zur Verfiigung. 1m iibrigen aber sind nur
ausnahmswei se Aufklarungsbefugnisse gesetzlich erof f
net, wie etwa beirn Bundesumweltarnt, bei den Verfas
sungsschutzarntern oder beim Bundesgesundh eitsamt,

Irn iibrigen bewege sich das behordliche Handeln weit
gehend im Bereich info rmalen Verwa ltungshandelns.
Wenn der Staal mil dem Anspruch prinzipieller Aus
schlielllichkeit und Verbindlichkeit seiner Regelungen
und seines faktischen Handelns auftrete, dann sei auch
eine klare geseraliche Ermachcigungsgrundlage zu for 
dern. Anders sieht dies Robbers in den Fallen, in denen
die Behorde selbst zum Teilnehmer auf dem Markt der
Meinungen werde. AbschlieBend prasentierte er Krite
rien materiell rechtmalsigen Informationshandelns: be
hordliche Info rrnarionen miiBlen wahr scin, soweit ihr
Tatsachengehah betroffen iSI, vollstandig, umfassend

und verhaltnismaliig in dem Sinne, daB das Recht des
einzcJnen darau f, in Ruhe gelassen zu werden, nicht in
das Interesse der Offe rulichkeit gestellt werde, und wer
tende Stellungnahmen der Behorden haue n der Form
nach angemessen zu sein. Rob bers sieht sich mit scinen
Ausfiihrungen durchaus auf der Linie der von ihm
prasentierten Rechrsprechung und bewertet seine An
satze in Selbsrbescheiden heit als Vorschlage zur Ak
zentvcrschiebu ng,

1m zivilrechtlichcn Part der Behandlung des Themas
stellte Paschke zunachst den G rundsatz heraus, nach
dem dcr Gewe rbebetrieb sich der Kritik seiner Leistung

srellen rniisse. Dieser Grundsatz gall aber nie schran
kenlos; sowo hl das Weubewerbsrechl als auch das allge
meine Deliktsrecht haben dem immer Gre nzen geserzt.
Auch wahrheitsgemalie krirische AuBerun gen schlieBen
nach der Rechlsprechung deren weubewerbsrechdiche
Konlrollc nichl aus, wenn sie im Bezug auf winschafdi

che Leistungen ume r Konkurremen gemacht werde n.
Insbesondere gebe es nichl die Befugnis, einen Weube
werber zu diskredilieren. 1m Deliklsrechl hal sich hin
gegen die Rechlsprechung in lelzler Zeil emscheidcnd
verandert . Die lange gellende slrikle deliklsrechtliche
Konlro lle hat der Bundesgerichts hof durc h seine Em
scheidung zur FernsehberichlerSlaltUng iiber formalde-

hydhahige Desinfekuo nsmine l relativiert . Wahrheilsge
maBe Berichrerstanung, die bislang deliktsrechtlich rele
vant wurde, wenn sie als »anprangern« anzusehen war,

unterliegt danach nur noch dann einer solchen Wertung,
wenn das Produkr -oh ne jeden sachlichen AnlaB. her
ausgestellt wird. Das war in dem vorliegenden Fall nicht

gegeben. Paschke sieht in d ieser Rechtsprechung eine

Enrwicklung hin zum Vorrang der AuBerungs- und
Kritikfreiheit vor dem Unternehmerschut z und weist

die in der Literatur aufgekommene Krit ik an dieser

Rechtsprechung zuriick. Die Einordnung staatlicher In
formatio nspolitik wu rde besond ers deutlich an der Dar

srellung der Rechtspr echung zur Textberichterstan ung.

Diese nimmt eine Sonders tellung im privatrechtl ichen
Ordnungsgefiige fiir Offe rnlichkeitsinformationen ein.
Gru ndlegend ist die Emscheidung des Bundesgerichts
hofes aus dem Jahre 1975 zur Stiftung Warentes t, in der
er das Neutralitats-, Objektivitats- und Sachkundig
keitspostulat entwickelt hal. Paschke stellte anhand die
ser Rechtsprechung heraus, daB Verbraucher inforrna
lionen, insoweit als sie der Staat zu verantworten hat,
mil besonderem Au toritats- und Glaubwiird igkeitsan

spruch ausgeslatlet sind, weswegen man sie auch nicht
mit der Mefllaue der iiblichen AuBerungs- und Kritik
Ireiheit angehen kann, Das Vertraue n der O ffentlichkeit
auf die Zuverlassigkeit der Bewertung kniipfe nicht an
den WarcmeSI als solchen, sondem an den den TeSI
durchfiihrenden Veranstalter an. Hier sei der Autori
lats- bzw , Glau bwurdigkeitsbonus zu beachten. Deswe
gen sieht Paschke auch nur begrenzre Moglichkeiten der
Obenragbarkeit dieser Rechtsprechung auf nicht staats
getr agene Veranstalter von Test s . Insgesa mt pladiert er

dafiir, G rundsatze der zivilrechdichen Warentesl
Rechtsprechung auf die Rechtsprechung zu den O ffenl
lichkeitsinformarionen du rch Behorden zu iibeme h
men. In beiden Pro blembereichen bestiinde als Beson
derheit der vergleichbar hohe Autoritats- und Glau b
wiirdigkeitsanspruch. Deshalb miisse prinzipiell auch in
der verfassungsrechtl ichen Rechtsprechung zum Eigen
tum das Recht im Un tcrnehmen in gleicher Weise Aner
kennung finden konnen wie im zivilrechdichen Delikt
SChUlZ. Es bestiinde eine sachlich vergleichbare parallele

Bewertungssituation fiir Offen tlichkeitsin formationen

durc h Private und Behorden, jedenfalls dann, wenn es
urn ein besonderes O ffem lichkeitsvertra uen gehr,

In der Diskussion wies Martin Bullinger (Freiburg)
auf grundsatzliche Unterschiede zwischen behordlichen

Informationen und Informalionen aus dem privalen
Bereich hin. So habe die Verwallung zum Teil die

Moglichkeil, zwangsweise Informationen von den Be
lrieben einzuholen. H ier sei die offendiche Verwertung
be<onders kritisch zu sehen. Es sei prob lemalisch, wenn
die Verwaltung vom einzelnen Informationen erzwin
gen konnc, er aber niehl wisse, was dara us fiir ihn
emstehen konne. Zum Aspekl der Einschaltung von
Medien bei solchen Informationen auBen e sich Bullin-



ger mil Skepsis. Er wies dabei auf den Gedanken der

Zweckbegrenztbeir der Verwertung hin, wie er im

Volk szahlungsurteil des Bundesv erfassungsgerichres

aufgeraucht iSI. Renate Damm (Axel-Spr inger- Verlag)

sprach Unklarheiten bei der Frage nach dem Rechts weg

gegen beho rdliche Info rmation spolirik an. Klaus Berg
(Nordde utscher Rundfunk) unterstri ch, daB die Medien

hauf ig iiberfordert seien, wenn sie zu komplizierten

Bereichen, etwa den in Tatigkeitsbericht en von Behor

den (Beispiel Wassersehut zbehorden) angesprochenen

Fachfragen, Eigenrecherchen betreiben muBten. Fried
rich Kubler (Frankfurt) erwahnt e den Zu sammenhang

zwischen behordlichern H andeln und politischen Inter
essen (Parteien und Verb ande), Einen wichtigen verfas

sungsrechtlichen Aspekt brachte schlieBlich noch Her
bert Bethge (Passau) zu r Sprache: Wenn der Staat mil
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seiner Informationspolit ik in einem best immten Bereich

tatig werde, dann in aller Regel nicht in Ausiibun g von

Meinungsfreiheit, sondern in Wahrnehmung staatlicher

Kompetenzen, Diesen Gesichtspunkt ergiinzte Peter
Lerche (Miinchen) in seinem Beitrag, in dem er sich mit

dem Zu sammenhan g zw ischen Zu stand igkeitsfragen

und dem dur ch das Rechtsstaatsprinzip vorgegebenen

Gesetzesvorb ehalt beschsft igre.

Etwas kurz kam in den Referaten und in der Diskus

sion das Verbraucherimeresse. Ohnehin ist es in den

angesprochenen Konil ikren mit der geringsren O rgani

sarionsfahigk eit belastet, Inform ationen sind gerade hier

als eine conditio sine qua non fiir ein zielbewufltes

Agieren anzusehen. Wer anders aIs eine sachkundig

vorgehende staatliche Adm inistration kann hier Abhitfe

schaffen? G OTZ FRANK




