
5\ 0 Bucbbesprecbungen

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-



zeug und das entsprechende geist ige N iveau be

sitze n. «

Schwinges H auptforderung ist aber nicht eine

Verbesseru ng der Ausbildung, sie richtet sich

vielmehr auf d ie Einrichtung von -Presse-Om

buds leuten«, die inne rhalb und oberha lb der Me

dien d iese beau fsicht igen . Sic so llen bei Burger

beschwerden aktiv werden und die Au sgewogen

heir der Medien iiberwachen. Die G efahr einer

staatli chen Beeinflu ssung der Medien spricht

Schwi nge zwar kurz an, betalh es aber dabe i.

Insgesamt ist Schwi nges Werk eher argerlich, zur

aktue llen Debatt e urn Medienmiflbr auch tragt es

nichts bei. G ONTHERW ESSEL, Dusseldorf

Georg Erdmann / Bruno Fr itsch : Zeitungsviel
fa it im Vergleich. Das Angebot an Tageszeitun

gen in Europa. - Mainz: v. H ase & Kohler

Verlag 1990, 128 Seiten mit 15 T abcllen und 14

Schaubilde rn.

Das vorliegende G urachten im Auftrag des Bun

desverbandes D eut scher Zeitungsverleger e.V. ist

eine pressestatistische Bestandsaufnahme des

Zcitungsma rkres in 12 westeuropaischcn Staaten

im Jahre 1987: Bundesrepublik De utsc hland,

Belgien, Frankreich , Grollbritannien, N ied erlan

de, O srerreich, Schwei z, Danemark, Norwegen,

Schweden und Spanien . Die An alyse beschrankt

sich da bei auf Zei tungen, die mindestens [unfmal

pro Woc he erscheinen, und diffe ren zie rt diese
nach versc hiedenen Strukturm erkmalen , etwa

der G roBe des Verb reitungsgebietes (iiberregio

na1, regional, lokal) oder de r Vertriebsform

(Abonnement, StraBenverkauf).
Di e Prasent atio n erfolgt in vier Sch riuen: Zu 

nachst werde n p ressestatist ische Basisdaten wie

A nza hl der Publizistischen Einheiten und An 

zahl der Verla ge als Herausgeber dargestellt (Ka

pitel 2). Die Verkniip fung dieser Daten mit der

Zahl de r Einwoh ner iiber 15 Ja hren und dem

Bru uosozialproduk t ermoglichr einen direkten

Vergleich der Situa tio n in den 12 wes teuropai

schen Staaten, In einem zweiten Schr itt untersu

chen Erdmann un d Fr itsch die lokale und regie

nale Zeitungsversorgung in den einzel nen Lan

dern (Kapi tel J) . H ieran schliellt sich eine An aly

se des Ph anom ens der Pressekon zentrat ion an,

Buchbesprechungen 511

wo bei unter and erem die Situ atio n auf dem wes t

europaischen Zeitu ngsm arkt im Jahr 1987 mit

der Situ ation im Jahr 1966/67 verglichen wird

(Kap itel 4). SchlieBlich beschreiben Erdmann

un d Fritsch die po litischen, wirtschaftlichen und

we u bewerbsspezi fischen Rahm enbed ingun gen ,

die d ie qu ant itat iven Str ukturunterschiede de r

verschiedenen nat ionalen Zeitungsm srkte beein

flussen (Kapitel 5).

Di e Ergebnisse, deren Darstcllu ng in eine r

Viclzahl von - sehr iibersichrlich gesralreren 
T abellen und Schaubilde rn erfolgt , machen deut 

liche Unrerschiede zwischen den Staa ten, aber

auch bemerkenswerte Ahnlichkeiten sichtbar . So

ist d ie Zeitungsvielfalt in Italien mit Abstand am

gerings ten, in den skand inavischen Land ern und

insbesonde re in N orwegen am groBten; d ie Bun

desrepu blik De utsc hland nimmt eine mittl ere

Stellung ein. D ieser generelle Befund zeigt sich

im wesentlichen bei allen pressestatistischen In

dika to ren. In sgesamt betrachtet liefert das Gut

achten einen iiberschaubar prasentierten , knap

pen und prazisen Oberblick iiber die Situatio n

und Entwicklu ng der westeuropaischen Zei 

tun gsmarkte sowie de ren jewei ls spezifische Vor

aussetzu ngen und Rahmenbedingungen.

JOACI-II MFRIEDRICH STAAB, Mainz

H ans-jiirgen Jakob s / Uwe Muller : Augstein ,
Springer & Co. De utsche Med iend yn ast ien . 

Zu rich und Wiesbaden: O rell Fiissli Verlag 1990,
400 Seiten m it elf Fo tos, elf C hronike n und 30

Schaubildern .

Di e »Herrcn der lnformation« , die Grunder un d

Verwa lte r der -dcutschen Mediendynastien

vor zustellen ist Zicl dieses Band es. Versarnrnelt

sind in ihm elf Po rtra ts : Rudolf Augstei n, H einz

Baue r, Gerd Bucerius, Hubert Burda, Dieter von

H oltzbrinck, Joh n Jahr, Leo Kirch, Reinhard

Mo hn und Werner T heise n. Ein Doppelportrat

ist Gu nter G ro tka mp und Eric h Schu mann ge

widmet, d en Geschaf tsfiihre rn (und Te ilgese ll

schaftern ) der Essener »WA Z «-G ruppe. Mit

Friede Springer ist auch eine (einzige) Frau ver

treten,

Aufklaru ngsbeda rf hin sichtl ich Person und

Programm der Inhaber un serer Presse- und Mul-




