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Erstaunli ch ist folgendes : Wahrend Schutz in
dem erwahnten Aufsatz fur Zeitungen, die in
Anzeigenkombinationen verbunden sind, die
Auflage jeder der beteiligten Zeitungen angibt,
ist in der Ub ersicht -Zeitungen '90. (jahrbuch
1990) jeweils nur die gemeinsame Gesamtaufl age
angegeben (Beispiele: »WAZ . -Gruppe, »Nii rn 
berger Nachrichten« und andere). Da die Aufl i
stung ohne Verfasserangabe abgedruckt ist, wird
sic wohl in der Geschaftssrelle des BDZV erstellt
worden sein. Dort miiBte man eigent lich Zugang
zu Auflage zahlen haben. Nebenbei (fur ganz

Pingelige): In Bonn erscheim ein - General-An
zeiger«, aber kein »Bonner Gene ral-Anzeiger• .

Auch fiir das Jahrbuch 1990 hat Walter J .
Schiitz einen gewichtigen Beitrag geliefert mit
dem Titel »Grenziibergang - Zur Erweiterung
des Zeitungsangebots in der DDR• . Mit der bei
ihm voraus zusetzenden Griindl ichkeit hat er die
Akt ivitaten von westdeutschen Zeitungsverlagen
durch neue Angebote auf dem Pressemarkt der
friiheren DDR anschaulich dargestellt . N icht
veraltet sind auch die Aufsatze von Elisabeth
N oelle-Neumann zum The ma -Der Leser von
mor gen und die Veranrwortung der Zeitun g
(jahrbuch 1988) und von Geor g Erdm ann / Bru
no Frit sch iiber -Europaische Zeitungsvielfalt im

Vergleich« (jahrbu ch 1989).
Woriiber sich die ]ahrbiicher ausschweigen ist

die Beteiligung der Zeitungsverleger an privaten
Horfunk- und Fernsehgesellschaften. Zwar be
kommt der Leser mit den bekannt en Argumen
ten die grundsatzliche Haltung des Verbandes
und seiner Funktionare in Sachen Elektronische
Medien vorgetragen: es geht urn -Partizipation«,
weniger urn - Abwehr«; wie diese Partizipat ion
aussieht, dariiber erfahrt man aus den Jahrbii
chern nichts . Die entsprechende Abteilung in der
Geschattsstelle des BDZV sollt e sich einmal mit
Zahlen und Fakten zu Wort melden,

Die Daten, die der Verband jahrlich nach
gleichbleibenden Kriterien zur wirtschaftlichen
Situation der Tagespresse in den jahrbiichern
veroffentlicht, zu analysieren bin ich nicht in der
Lage. Doch eines Wit mir auf: Beachtlich sind
die Bemiihungen, sich »arrn« zu rechnen . Wenn
nun die Zahlen auf eine Verbesserun g der Ge
winne hind euten, dann folgt mit absoluter Si
cherheit sofort ein -aber«, das einen tiefen Schar
ten auf die freundliche Konjunkturlandschaft

wirft, So wird angesichts der Zuwachsraten so
wohl im Anzeigenumfan g wie in der Auflagen
hohe im Jahrbuch 1990 gleich auf die ins H aus
stehenden -erheblichen Investitionen« in der fru
heren DDR verwiesen. Ais ob ein Verlag Investi
tionen nicht nur dann vornimmt, wenn er sich
davon auch Gewinn verspricht .

Einige zusatzliche Details waren zu der iiber
Jahre bemerkenswert konstanten Kost en- und
Erlossrruktur der Abonn ement-Tageszeitungen
willkom men. Zum Beispiel besagt cine anteils
maBige Steigerung der Redakt ionskosten nichr,

daB die Redakteure hoh ere Gehalrer erhielten
oder der Redaktion mehr Agenturdienste bzw.
eigene Korrespondemen zur Vertiigung srehen;
es fand eine Verlagerun g von Kostensrellen aus
der Herstellung in die Redakt ion statt (Textbear
beitungssysteme). Und wenn es dann ans Rech
nen geht, wird es ganz rnysrerios (jahrbuch
1990): Das Verhaltnis von Anzeigen-/B eilagen
Umsatz zu Vertriebsumsatz ist 66,4 zu 35,6 und
die Erlo sstruktur addiert sich auf 99,3 v. H . H ier
fehlen also mehr als 100 Mio. DM; mit so spit
zem Stift rechnet der Verlegerverband.

In den Texten und in den Tabellen fehlt es
nicht an H inweisen auf die Konkurrenzsituarion
zwischen Tageszeitungen und Anzeigenblan ern.
Doch wohl nur ein naiver Leser fragt: An wie
vielen Anzeigenblatrern sind eigentlich Zeirungs
verleger beteiligt? Man dart also die jahrbucher
des BDZV in Hin sicht auf Transparenz nicht
iiberford ern , sie sind eben doch ein Instrument
verbandsgebundener Offentlichkeitsarbeit.

Einen Unfu g aber sollte man rasch abstellen:
1m Inhaltsverzeichnis werden die Autoren der
Beitrage nicht genannt ; in der Ubersicht der
Autoren wiederum fehlt die Angabe, iiber wel
ches Th ema sie geschrieb en haben.

GEORG HELLACK, Bonn

Claus Koch: Meinungsfiihrer. Die Intelli genz
blatter der Deutschen, - Berlin : Rotbuch Verlag
1989 (= Rotbuch Taschenbu ch, Bd. 4), 121

Seiten.

Vier »Inrelligenzblatter- hat sich der Berliner
Publizist Claus Koch vorgenommen: Die
»Frankfurtcr Allgemeine Zeitung« (vinnerlich



und machtgestii tz t«), die »Zeit«, den -Spiegel«

(~Montagsmoral fur An gestellt e- ) und die alter

native - tageszeirung- ( ~endlos spontan-}, Koch,

Jahrgan g 1929, Iruher Redakteur der Fachze ir
schriften - Arornzeitalter- un d - Leviathan«, hat

sich wahrend einiger Vergleichswochen einer

Leknire befleifligc, die die Qualitat von Presse
sprache und -injo rmatio n weni ger an der jeweils

aktuellen Wirkl ichke it, auf die sich d ie Blatt er

beziehen, miBt, als vie!mehr an den eigenen An

spruchsbekundungen der Redakti on en, an deren

Verhaltnis auch zur eigenen Zie!gruppe: Was will

das Blatt selbst, was erwartet die Klicntel? Der

guten alten kommunikationswissenschaftlichen

The se von den - opinion leaders- verschafft Koch
nicht nur im Titel noeh einmal Geltung,

Hervorgegangen ist d ieses Essay-Bandchen

aus einer H orfunkreihe des WDR (die Koch fUr
d ie Buchausgabe urn ein einleitendes -Streiflicht«

und eine -N achrede auf die polirische Meinung«
erwe itert hat). Das zu erw ahn en ist keine Neben
sachlichkeit, sondern deuter als rilhrnl iche Aus

nahme hin auf ein strukturelles Un gleichgewicht :

Wahr end noch jedes Presseerzeugnis sich beru
fen fuhlt , iiber das Fernschen (und, seltener, uber

den H orfun k) [ortgesetzt kritische Urteile zu

verbreit en, verhalten sich die e!ektroni schen Me
dien weitgehend abstinent bei der Kritik der

Konkurrenz. - Medienreport- (N DR) und »Urn

gang mit Medien- (WD R) sind zwar Ausnahmc n
von der Regel, aber doch nicht ganz: Diese Rei
hen beri cht en mehr iiber d ie Bewegun gen des
Med ienrnarkte s, formulieren kaum wertgebun
dene Aussagen . Ocr NOR hat zudem - Medien
rcport« mit September 1990 eingestellt.

1m Resultat fallt Kochs Pressekri tik polemisch
aus: Sie ist zwar engagiert im Interesse des Besse
ren, weigert sich aber, dieses Bessere zu definie
renoDer konsequente Absch ied von allen evalua
tiven Idealen gipfe!t hier in der verm eintl ichen
Einsi cht, Intelligenzblaner im Sinn e wirklieh in
telligenter Blatter gebe es im Grunde nicht mehr,

in Deutschland jedenfalls nicht, -Simulation von

politischem Konflikt« - das isr nach Koch s Auf 
fassung die einzige verbleibend e Fun ktion der

Intelli genzpresse. Sic hab e kompensativ zu er

zeug en, was eine srillgestellte Politik schuldig
bleibe.

Kochs Charakteristi k der . FAZe isr sympto

mati sch Iiir seine Methode: Di e moderni sierte ,
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flexible und liberale Wirtschaft, so seine Th ese,

konne den recht skon servat iven An zeiger langst
nicht mehr ernst nehmen, weil er immer papst

licher als der Papst sein wolle und seine Rezepte

der reinen Lehre an der Wirklichke it vorbeigin

gen: »Karatige Leute der Wirtschaft werden die

Zeitung fur De utschland allenfalls als Drittbl an
lesen konnen. « Zwei weitere har sche Vorwiirfe:

- Provinzialitat und Vorgestrigkeir- .

Ni cht weni ger radikal Hilt die Analyse der

Sprach- und Deutungsstrategien der -Zeit« aus.

Das Hamburger Wochenblatt liefere nichts als

mundgercchte We!tbilder, seine -Inszenierungen
des Politischen - linen unter ~Weitschweifigkeit «

und der -Unfahigkeit zur Lakonik«. Koch wi

derspricht der allgemeinen Auffassung, daB die
"Zeite schon ob ihrer Liberalitat schatzenswert
sci. Fur ihn ist das Blatt nur scheinliberal, ja es

miflachre Iortwahrend den angelsachsischen

Standard einer strikten T rennung von Staat und
ziviler Gesellschaft schon in der Wahrnehmung

des Status qu o. Fur das besrandige -T remolo
von »histo rischer Srunde« und - Atem der Ge 

schichre- , das die Leitart ikel dieses »Zeitv-An
zeigers prage, hat Koch nur Spott ubrig, O cr oft

gebrauchte appe llative Plural des »Wir« (konnen,

miissen, durfen nichr ) ist fur Koch gar cine
- volksgerneinschaftliche An biederun g- ,

Ni cht mal das »Zeir- -Feuilleton kommt bei

Koch gut weg, wenn er katego risch schrcibt :
- Das -Zeit--Feuilleton hat kaum cine Ch ance,
links zu sein.« Ein G rund unter and eren : Seine
Redakteur e seien »zu schwach und zu halb gebil
der«. Weiland Radd atz habe der »Zeit--Litera
turkritik noch ein - Ideenprofil« geben konnen,
und die Feuilletoni sten der konkurrierenden
. FAZ« seien ohnchin unschlagbar. Gerade diese
Wertungen muE man nicht teilen , Es gibt auch
gute Griinde fur die Feststellung, das »Zcite
Feu illcton habe untcr Ulri ch Greiner einiges an
Lesbarkeit und Wirklichkeitsnahe gewonnen.

Koch geht so weit , der »Zeir- ein bald iges

Ende zu prophczeien, denn : - D ie -Zeit- hat ihr
Milieu verloren.« Das norddeutsche Biirgerturn

protestanti scher Pragun g, das noch Qualitat ver

langte, sci cine aussterbende Gattung, und die

Ex-68er, diese - kraftlose Generat ion «, retteten

das Niveau der Zeitung auch nicht mehr. Das

mag, fu r Koch, qu alitativ stimmen; quantitativ

steht immer noch dieses Faktum gegen seine
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N iedergan gs-These: D ie -Zeit- isr er folgreich

wie nie zu vor, bald 500 000 Exemp lare we rde n
allwochenrlich verkauft.

Wie zu erw arten, kommt auch der -Spiegel

nichr gu t weg bei Koc h. DaB -die N ormpackun

gen der Stories. sch on seit liingerem - klappern-,

ist freilich mittlerweile ein Eindruc k vieler kriti
scher Leser ; auch H ans-Jiirgen Jakobs und U we

Miiller kommen in ihrem Buch - Augstein, Sprin

ger & Co .« zu ein er iihnlichen Wertung. Di e

-tageszeirung- schlieillich tut Koch, in kon se

qu enter Rad ikalitar, als - Zeitung von Marginali

sierten fiir Marginali sierte« ab o

ln sgesarnt also ein vemichrendes Urteil iiber

die deutsche Qualitiitspresse. Offenbar gibt es

derzeit kein e Spur vorn immer wieder norigen
Strukturwandel der Offentlichkeit. Hergesrellre

Windst ille herrscht vor. - D ie nie aufhorende
Mobil isierung von Meinung- , sagt Koch in sei

ner »N achrede«, -garamiert die polit ische Bewe
gungslos igke it- , Me in Faz it: Kochs Pressekritik

ist , auf hohem st ilistischem Niveau , streitbar,

also auch zu bestreiten, Allemal aber regt sie zu

kritischer Lektiire der Zeitungen an, die sie aufs
Korn nimrnt,

VOLKERLILIENTHAL, Frankfurt/ Main

Er ich Schwinge : Machtmifibrauch der Massen
medien. Di e Ohnmacht des Bur gers. - T iibin gen,
Zu rich und Paris: H ohenrain Verlag Gm bH

1989 (= Forum. Ver offentlichungen der Stiftung
Kulturkreis 2000, Bd. \2) , \57 Seiten,

Der MachtmiBbrauch der Massenm edien wird

nicht erst seit der unverantwortlichen Bericht

erstanung tiber das -Gladbecker Geiseldrama 
kriti siert, und man diskutiert seit langem iiber

sch lechte, un veranrworrliche Recherche und di e

AnmaBung von Au fgaben, die den Medien als

»viert e Gewalt« niche anstehcn. Untersuchungen

tiber einzelne Medien , vorn -Spicge l- bis zur

- Bild--Zeitung, da zu G unter Wallraffs Erlebnis

beri cht hab en die Praktiken einzelner Medienbe

tr iebe dargestellt .

Der eme ritierte Professor Erich Sch winge, in

den JOer Jahren - so die Verl agsm itt eilung 
- Experte [iir Mil itarstrafrecht und Kriegsvolker

recht «, knupft nicht an die vo rgenannt en U nter -

suchunge n an . Seine Ab sichr ist niche eine aufklii

rer ische, so ndern eine politische , Er polemisiert

gegen zahlreiche anerkannte politische Maga zin

send ungen des Fernsehens , dazu gegen - Spie

gel- , -stem «, die -F rankfurter Rundschau« und

-Die Zeir- , insgesamt gegen die Medien , die sich

durch die Aufdeckung unbequemer Wahrheiten

ausgezei chnet haben. Mu sterbeispiele ftir Macht

und MedienmiBbrauch in Boulevardbliittem und

der Yellow-Press liiBt er dagegen beiseite .

Standardbeispiele seiner Untersuchungen sind

Berichte in den offentlich-rechtlichen Medien

iiber die Praxis der deu tschen Wehrmachtjustiz

wiihrend des Zweiten Weltkrieges. Schwinge

sieh t durch die kritische, seiner Meinung nach

falsche Bericht erstattung die Ehre und den Ruf
eines gesamten Berufsstandes verletzt, Zahlreiche

Proteste rich tete er gegen solehe Berichte, ohne
daB jedoc h die Rundfunkanstalten entsprechend,

d. h. in seinem Sinne, reagiert haben. Besonders

entwiirdigend finder er : auf sein we iteres In

sistieren brachen die Medien den Kontakt ein
fach ab, was Schw inge zu der AuBerung veran

laBt: -Riickblickend kann man nur sagen, daB es

schwieriger sei, bis zu den gro Ben publizisrischen
Machttriigern un serer Zeit vorzudringen und von

ihnen angeho rt zu werde n, als das im \ 7. un d \ 8.

Jahrhundert bei den Mon archen aus der Ep oche
des Ab solutismu s der Fall wa r-.«

Da s schmale Buch strotz t vor pol irisch en Ab

sichren, von Unterstellungen , es ist keine wissen 

schaf tliche A useinan dersetzung mit dem Thema

»Macht der Med ien «. Schw inges personliche po

litische An sicht en dominieren , in essayistischer

Fo rm stellt er den Burger als unmiindiges Wesen,

als O pfer der Med ien dar, die - so behaupter er 

von linken Systemverand erern nach deren erfolg

reichen Marsch durch die ln stitutionen domi

niert werden ,

Polemi sch ist auch seine SchluBbetrachtung.

Na chdem er sich besonders tiber die offenrlich

rechtlichen Rundfunkanstalten, -stern«, -Spie
gel- , -Frankfurter Rundschau- und »D ie Zeit«

mokiert hat , beruft er sich auf »neueste For

schungen- (veroffent licht \986!), nach den en nur

jeder dritt e deut sche Jou rn alist einen H ochschul
abschluf besitz t. Schwin ge: » .• . und deshalb

rnuf angeno mmen werd en, daB sich unter dem

Personal de r Rundfunk- und Fernsehanstalten

viele Krafte befinden, die nicht das not ige Ru st-




