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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-



nehmer in Arnoldshain das, was sie behand elten:

sie tau schten Informationen aus . D ies macht aus

dem Sam melband eine Fundgrube mit Daten und

Tabellen iiber den Programmaustausch der euro

paischen Fernsehanstalten seit den sechz iger [ah

ren, iiber die Kooperation vo n Datenbanken und

Fachinformatio nssys temen un d iiber die pol i

tisch en Restriktionen, welche wi e die

COCO M- Liste - eine intensivere Kooperation

in Eu ropa verhinderten. Ein ausfiihrlich es Glos

sar gestatte t die Benutzung des Band es als Nach

schlagewe rk .

Na chd em sich das Gesicht Europas dr amatisch

verandert hat, mag das Thema der Ta gung wen ig

spektakular anmuten . Tatsachlich jedo ch leiste

ten viele Teilnehmer Pionierarbeit und tru gen

dazu bei, die Mauern in den Kopf en der Kom
munikation swissenschaftler abzutragen . Im Ze it

alter de r Vision vorn »gemeinsamen Haus Euro

pa- wandten sie sich verstarkt Fragen der Zu
sammena rbeit zu, Mit den Worten vo n Lutz P.

Michel : . Wenn die Anzahl der Publikation en

iiber einen Gegenstand dessen Srellenwert fiir die

Wissenschaft anzeigt, dann laut et das Fazit fiir

mei n Them a: seine Bedeutung fiir wisse nschaft

liche Untersuchungen ist gleich Null.« Michel

beschre ibt de n Ausrausch vo n Fernsehprogram

men zwischen der Bundesrepublik Deutschl and

und den - damals - sozial istischen europaische n

Staaten. Sein Befund isr noch aktueller gewo r

den : -The market rule s«; die markrw irts chafr

lichen Regeln diktieren die Koopcration zwi 
sche n den heiden H alften des Konrin cnts sowie

die Veranderungen der mittel - und os teu ro pa i

schen Mediensysterne.

Die heute am haufigsten geste llte Frage auf

diesem Gebiet lautet: Welchen EinfluB besaBen

die Massenmedien auf den ReformprozeB jcn
seits de s Eisern en Vorhangs? Darauf vermag der
Samm elband zwar keine Antworr zu geben, doch

enthalt er zahlreiche Belege fiir Tendenzen der

De sinregration, viele Spuren des seit 1985 ge

wac hsenen Pluralismus in der Medien- und In

[ormation spolitik der os teuropiiische n Staaten.

Auf das Interesse der Menschen an Videogeraten

und bespielten Kassetten reagierten sie ebenso

unterschiedlich wie auf die zunehmende Koop e

ratio n der Da tenba nken und Fachinforrnatio ns

sys terne in Ost und West. Au ch bei der Einfiih 

run g des Satellitenrundfu nks und im Rahmen der
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KSZE-Folgekon ferenzen iiber die Arbeitsb edin

gun gen auslandischer Korrespondenten bildete

Osteuropa wah rend der zweiten Halfte der acht

ziger Jahre langst keinen Block me hr : Di e Di ffe

renzierung zwischen den Staat en gewann die

Oberhand .

Als Bestand saufn ahm e fiir die achtziger Jahr e

wird - Europe speaks to Europe- noch lange

Giiltigkeit beanspruchen konnen . Wie sehr die

Ta gesordnung der int erna tionalen Kommunika

rion spolitik binnen kurzer Ze it durcheinander

geraten ist, konnten die Herausgeber und die

Autoren Freilich nicht absehen. Wirts ch aftl iche,

insbesondere betriebsw irt schaftliche Uberlegun

gen bestirnrnen den Programm-, Daten- und In

[ormationsaustausch mehr denn je. Volkerrecht

liche Bestimmungen und staatliche Reglementie

rungen verl ieren an G ewicht. D ie Kommerzial i

sierung vo n Information en und Daten wird im

mer spurbarer, Urn es mit einem Bonmot des

kanad ischen Kommunikation sw issens ch aftlers

Vincent Mosco zu formulieren : aus der ' paper

society- wird die »pay per-sociery- .
Der technologischen Kooperat ion sowie de m

durch greifend en Wand el der Medie nsys teme und

der Informationsp olirik in O steuropa unter den

verande rte n politisch en Bed ingun gen nach zuge

hen , wird eine lohnende Au fgabe fiir das - Fo lge

tr effen - in Moskau vorn 17. bis 21. Dezember

1990 sein . ROLF G ESERICK, Tiibingen

Rainer Kabbert: Rundfunkkontro/le als Instru
ment der Kommunikationspolitik . Einfluf im

Pro ze6 der O ffentl ichen Meinungsbildung. 
Niirnberg: Verlag der Kommunikation swis

senschaftlichen Forschungsvereinigung 1987

(; Kommunikat ion swi ssenschafdiche Studien,

Bd . 2), (III ), 406, IV Seiten .

Die se Stud ie ist zunachst einmal deshalb bedeut

sam , weil sie mit kommunikation swissenschafr 

lichen Method en cine Frage angeht, die iiber

Jahr zehnte hin fast nur die Rechtswis senschaft

eingehender behandelt hat. Dabei stellt die Kon 

tr olle de s offentlic h-rechdic hen Rundfunks, die

Art ihrer Insti tution alisierung und ihrer Wir

kun g, gewiB eines der Essentials dieser nicht vorn

Wettbewerb gepragten Rundfunkordnung dar.




