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Lokalpresse finder sie niche start. Die Entschei
dungen der ju stiz werden - anders als Entschei

dun gen in der Pol itik - hingenomm en wie Na 
turereignisse.

Die Arbeit H oberrn anns erganzt die inhalts
analytischen Befund e von Friske und Delitz; das
empirische Bild von -j ustiz und O ffentlichkeit«
rundet sich abo Den hohen Anspriichen an die
justizb erichterstatrung (Information, Kritik und

Kontrolle), die sich, wie Hobermann Iesrgcstellt
hat, die justizrep orrer zum indest am Anfang ih
rer Karr iere noch zu eigen machen, srellt sie die
-a ndere Wirklichkeit- gegeniiber, die - Arbeits

weisen und Arb eitsbedin gungen des lokalen Ge
richtsreporters«, wie sie sich aus Interviews und

Beobachtungen ergeben haben: a) Die Geri chts
repon age wird iiberwiegend freien Mitarbeitern
iiberlassen; die freien Mitarbeiter sind entweder
Berufsan fanger, die hoffen , nach einigen Jahren
Praxis eine Volontar iatssrelle zu erhalten, ode r es
handelr sich (und das ist die Mehrzahl) urn sog.
feste Freie, die regelmaflig, aber eben nur auf
Honorarbasis, fur die Zeitung arbeiten. b) Ihre
juristische Vorbildung ist eher gering: nur zwei
der sieben Interviewpartner hatten einige Seme
ster jura studiert, der Rest mullre sich die rudi
rncntar en Kennrni sse, die zum minimalen Ver
standnis des Verfah rensverlaufs erfo rderlich

sind, »on the job - erwerben. Organisierte Wei
terbildung ist selten, darauf gericht ere Lehran ge
bote bestehen nichr. c) lhre Arbeitsweise gleicht
dem An geln im O zean: wenn sie morgens zum
Gericht gehen, wissen sie meisr nicht , ob iiber
haupt ein interessanter Prozeli angesetzt ist.

So bleib t den Berichterstattern meist nichts
anderes iibrig, als den ganzen Tag moglichst
viele, auch parallel laufend e Pro zesse zu verfol
gen. Diese aufwendige und errnudende »Recher
che« fiihrt auBerdem zu einer Isolierun g der
Gerichtsreporter, die wenig Kont akte zu ihren
Kollegen aus anderen Redakt ionen aufbauen
konnen, Die Aufgabe des Gcricht sreporters er
freut sich daher nicht gerade groBer Beliebrheir.
Urn seine 40 bis 80 Druckz eilen pro Tag verof
fentl ichen zu konn en, muB er auch andere Wege
finden, etwa den sog. kalten Berichr, der sich
nicht auf eigene Wahrn ehmung, sondern auf die
Informat ion durch Anwalte, Protokollfiihrer
oder justizwachrmeister snitzt.

Zulet zt zeigt H obermann anhand einiger Bei-

spiele, welche Foigen »neue- (verzerrte, stereo
type, kritiklose ) Artikel haben konn en: auf das

Rechtsbewulitsein der Bevolkerun g, auf die Re
form des Strafvollzuges oder auf die Moglichkei
ten zur Resoziali sierun g von Straftatern. Sic ver
wen et bekannte Arbeiten wie die von Kerscher
iiber die negativen Wirkungen der sog. idenr ifi
zierenden Strafgerichtsberichterstattung oder die
von Leppert iiber die Einstellung eines sozialthe
rapeutischen Resozialisierun gsmod ells in Diiren
infolge der negativen Presseberichterstattung. Sie
beschliefh ihr Buch mit nachdenklich srimrnen
den Vorschlagen zu einer instituti onalisierten
Aus- und Weiterbildung der justizreport er. O b 
wie sie und die Gewerkschaft Medien annehmen

- eine bessere Ausbildung der justizreporter die
von ihr aufgezahlren Probl eme losen kann, bleibt
fraglich. OLIVER CASTENDYK, Bonn

Jiirgen Dclitz: Tagespresse und Just iz. Gerichts
berichrersrauung als Vermittlung institut ioneller
Wirklichkeit. - H amburg: Verlag Dr. R. Kramer
1989 (= Wissenschaft aktuell , Bd. 8),276 Seiten
mit 48 Tabellen.

Gerichtsberichter srattung ist ein klassischer The 
menbereich der Massenmedien und vor allem der
Tageszeitungen. Sie ist dabei keineswegs redu
ziert auf das Genre der Report age iiber Strafpro
zesse, sondern umfaBt auch Tei le der politischen
Berichter statrun g und der Wirtschaftsber icht 
ersta ttung. Beispiele hierfiir sind erwa Beitrage
iiber Verwaltungsge richtsverfahren in Zusam
menhan g mit atomrechtlichen Genehm igungen
oder iiber Kanellamtsentscheidun gen. In der Ge
richrsberichrerstattung vermitteln die Massenme
dien ihren Rezipient en ein Bild des justizsystems
und seiner Strukturen, wobei ihr wissens- und
einstellungsformender Einflu B relativ hoch zu
veranschlagen ist, da nur eine Minderheit von
Biirgern eigenen Kon takr mit Gerichten hat.

Gestiitz t auf diese Grundthese, analysiert De
litz das Bild der Justiz in der deut schen Tages
presse. Insbesondere geht es ihm darum, ob und
wie die Medien Strukturmerkrnale des justizsy
stems und seiner Elernenre darstellen. Die Un ter
suchung isr sehr breit angelegt und in cine detail
liene theoretische Betrachtung des Problem fel-



des eingebetret. Ihre Grundlage bildet eine quan

titative Inhaltsanalyse der Gerichrsberi chterstat 

tun g von zehn Tage szeitungen, deren Er gebn isse

Delitz in Beziehung zur amtli chen Statist ik setzt.

Irn einzelnen handelt es sich urn dr ei Lok alzei 

tun gen (»H am burger Ab endblatr«, - Bergedorfer

Zeitun g- und -H arburger An zeigen und N ach

richten«), die Hamburger Ausgabe von zwei

iiberregionalen Qualiratszeitungen (»tageszei

tun g. und -Die Welt . ), drei iiberregion ale Qua

litarszeitungen ohne Beriicksichtigung ihres Lo

kalte ils (»Frankfurter Allgemeine Zeitung«,

»Siiddeutsche Zeitung« und »Frankfurter Rund

schau- ) sowie zwei Boulevardzeitungen (die

H amburger Ausgabe der »Bildv-Zeitung und die

- H arnburger Morgenpost«). Basis der Analyse

sind zwei kiinstliche Wochen im ersten H albjahr

1983.

Die Ergebnisse zeigen, dall die Zeitu ngen ne

ben der blollen Prozellberichre rstanung auch in

stitutio nelle Strukruren des Ju stizsystems der

Bundesrepublik Deutschland relativ d ifferen ziert

darstellen. Ihre Berichterstattung geht somit

deutlich iiber Reportagen, d ie sich auf sensatio 

nalistische Aspekte von Gericht sverfahr en kon 

zentrieren, hinaus, und verrnittelt den jeweiligen

Rezipienten einen adaquaten Einblick in den

dcut schen justizapparar. Allerdings sind auch

rnark ante U nterschiede zwischen den verschie

den en Zeitungstypen zu kon stari eren . Insgesamt

beruhr d ie vorliegende Studie auf umfangrei chen

Datenanalysen, deren Ergebnis se Delitz in iiber

sichtl iche r Weise pra sentiert und sorgfaltig inter
pretiert . JOACHIMFRIEDRICH STAAB, Mainz

Walt er A. Mahle (Hrsg.): Medienangebot und

Mediennutzung. Entwicklungstendenzen im ent

stehenden dual en Rundfunksystem. - Berlin:
Wissenschaftsverlag Volker Spiess GmbH 1989

(= AKM-Studien, Bd. 31), 230 Seiten .

D ies ist der siebte Band in der Reihe der Doku

mentationen der wissen schaftlichen Gesprache

iiber kommunikat ionswissenschaftl iche und

kommunikat ion spolitische Fragen, die das Pres

se- und Informationsamt der Bundesregierung

seit 1980 veranstaltet, Die neue Struktur der

deut schen Medienorganisation nach der Einhi h-
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run g des pr ivaten Rundfunks wurde zwar bere its

in den Jahren 1987 und 1988 angesprochen ; nun

mehr stand sie im Mittelpunkt, Das Rahrn enthe

rna des ersten Treffens 1980 harte Medi ennut

zung/Medienwi rkung gelautet. Damals wur de

versucht, die kiinfrige Medienstruktur im H in

blick auf die moglichen Auswirkungen im weite

ren Sinne vor herzusagen. Was hat sich inzwi 

schen tatsachl ich verandert? Mull man bei der

Antwort beriicksichr igen, dall die Nutzung des

verv ielfacht en Programmangebotes in mancher

Hinsicht schon die W irkung ist (Anderu ng des

Sehverhaltens und des Zeitbudgets in Haushalten

und Altersgruppen)?

Der Leiter der Ta gung, Professor Dr. Wolf

gang Bergsdorf, konnte mit »Befriedigung darauf

hinweisen, dall die Komrnunikationswissen

schaft 1980 in gro ller Ubereinstimrnung die da

mals technisch mogliche , politisch aber blockier

te Erweiterung des Programmangebotes voraus

gesagt hat « . Das betrifft in gleicher Weise die

Ang ebots- wie die Nutzun gsseite. Weil der Ge

genstand der For schung indessen so komplex ist,

konnten selbst 1989 noch keine end giilt igen Ant

worten gegeben werden . Wie von seiten der Nut

zun gsfor schung zu erfahren war , hat sich der

Fernsehkonsum nach der Einfiihrung des Privat

fernsehens nicht drarnatisch erhoht, Was sich

bere its bei der Begleitforsc hung in den Kabelp i

lorprojekten angedeutet hart e und was die Kul

turpessimi sten gar nicht gern wahrgenommen

haben : Die Verbreitun g des Fernsehangebote s

hat weder Zahl und Dauer der Freizeitbetatigun g
noch famil iare Kontakte redu ziert.

Auf der An gebot sseite stand die Vermehrung

der Unterhaltungsprogramme im Vordergrund.

Da niemand an dieser Tatsache vorbeisehen
karin, konzentrierte sich das Interesse sowohl auf

die Bewertungsfrage von »guter« und »schlech

ter« Unterhaltung sowie auf die Bedeutung von

Unterhaltung fiir den Transport der politischen

Berichterstattung. H ier hab en die Gesprachsteil

nehmer ausgesprochen differenziert und kontro

vers argumentiert . Auf der einen Seite ent spricht

die aud iovisuelle Vermittlungsform immer weni

ger der tatsachl ichen Komplexitat pol itischer

Prozesse, auf der anderen Seite sind aber auch

An zeichen fiir cine - Repolitisierung« zu erken

nen . Schlielllich ist mediale Politikvermittlung zu

einem »zentralen Leistungsbereich moderner Po-




