
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-
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litik« geworden. In diesem Zusammenhang er

halt die Diskussion urn das Vielfalt-Postulat neue

Nahrung. Erfreulicherweise wurde beim Ver 

such einer besseren Kennzeichnung des Ver

standnisses von Vielfalt auch das Wirtschaftlich

keitsmoment einbezogen. Jedenfalls geht aus den

Beitragen hervor, daB Vielfalt als mehrdeutiger

Begriff hingenommen werden muB.

Den weitaus groBten Anteil der Diskussion

hatten Einzelheiten der Mediennutzung in der

Entwicklung wie bei der kulturellen Bewenung.

In diesem Zu sammenhang kamen zahlreiche

Probleme zur Sprache, die seit langerem in der

wissenschaftlichen Literatur behandelt werden:

Rolle und Bedeutung der Musik im Rundfunk,

interkulturelle Zusarnmenhange beim Medienan

gebot, Probleme des europaischen Rundfunks

bzw. der Europaisierung sowie der rechtlichen

Normierung.

Wie sich von Jahr zu Jahr deutlicher zeigt,

besrehr unter der Mehrheit der Kommunika

tionswissenschaftler Konsens uber die Einschat

zung der Risiken der »neuen- Medien. Jedenfalls

zeugt dieser Band von einer weitgehend ideolo

giefreien Behandlung der Probleme; das war
nicht imrner so.

1m iibrigen kamen auch juristische Dberlegun
gen zur Sprache, Dabei ging es urn die Schwierig

keiten, die mit dem Versuch entstanden sind,
dem dualen Rundfunksystem einen rechtlichen

Rahmen zu setzen. Mit dem FRAG-Uneil von

1981 harte das Bundesverfassungsgericht das Of
fentlich-rechrliche System abzuwandeln ver

sucht, urn es auf den privaten Rundfunk zu

iibenragen. Es verpflichtet das -duale Rund

[unksysrern- letztlich auf einen publizistischen

Qualitatsweubewerb. 1m Niedersachsen-Uneil

beugte sich jedoch das Bundesverfassungsgericht

in gewissem MaBe der - norrnativen Kraft des

Faktischen«. Es bestatigte beide Systeme in ih

rem Selbstversrandnis, so entstand eine Dispari

tat, die eine Vie1zahl ungelosrer Folgeprobleme
heraufbeschwor,

Auf einen weiteren Aspekt, das Verhaltnis von

nationaler Medienpolitik und europaischern, de

reguliertem Rundfunkmarkt, sei besonders hin

gewiesen. So kam der Gegensatz zwischen einer
an enge Grenzen gebundenen und in viele Bun

des- und Landerkornpetenzen zersplitterten

Kommunikationspolitik und der Konzeruration

wirtschaftlicher Medienmacht im europaischen

MaBstab zur Sprache.

Referate hielten (in der Reihenfolge des In

haltsverzeichnisses) folgende Kommunikations

und Medienwissenschaftler sowie Praktiker:
Wolfgang Bergsdorf, Udo Michael Kruger, Er

win Faul, Claudia Mast, BeareSchneider, Micha

el Darkow, Elisabeth Noelle-Neumann, Marie

Luise Kiefer, Klaus Schonbach, Petra E. Dorsch

Jungsberger, Ulrich Sarcinelli, Ulrich Saxer , Pe

ter A. Bruck, Martin Stock, Verena Metze-Man

gold.

Diese wenigen Hinweise konnen selbstver
standlich nur einen hochst unvollstandigen Ein

druck vom Verlauf des Gesprachs und erst recht

von der Qualitat der einzelnen Referate verrnit

teln. Urn so wichtiger ist es, daB diese nunrnehr
in gedruckter Form vorliegen.

FRANZ RONNE BERGER, Niimberg

jorg Becker / Tamas Szecsko (Hrsg.): Europe
speaks to Europe. International Information

Flows between Eastern and Western Europe. 

Oxford, New York, Frankfurt/Main u. a.: Perga

mon Press 1989, XX , 445 Seiten .

Den Ostblock gibt es nicht mehr. Als es ihn noch
gab (oder mindestens zu geben schien), trafen

sich 56 Experten aus 19 Staaten (iiberwiegend
Wissenschaftler) in der Evangelischen Akademie
Arnoldshain bei Frankfun. 1m Friihjahr 1988

analysienen sie Geschichte, Gegenwan und Per

spektiven des Programm-, Daten- und Informa

tionsaustausches zwischen Westeuropa und Ost

europa. Die Vortrage dieser Tagung versammelt

der Band »Europe speaks to Europe-, geglieden

in fiinf Kapitel: - Politik, Kultur und Wissen

schaft«, »Fern seh-Programmaustausch. , »Aus

tausch von Daten«, -C O CO M- Liste und ameri

kanische Exponkomrollen«, -Internationale

Vereinbarungen und Volkerrecht«.

Fast aile Vortrage unterscheiden sich wohl

tuend von internationalen Treffen im Rahmen

der UNESCO oder der Konferenz iiber Sicher

heit und Zu sammenarbeit in Europa (K5ZE).

Bestanden diese iiber Jahre hinweg aus der Dar

legung bekannter ideologischer, juristischer und

politischer Positionen, so praktizierten die Teil-




