
fotograf bekannt gewordenen Heinrich HoH
mann, von dem die meisten und wichtigsten
Aufnahmen des Revolutionsgeschehens in Mun
chen stammen, rundet den Band abo

Ais Resumee zu dem ungemein materialrei
chen, in seiner anschaulichen Interpretation der
Fotos spannend zu lesenden Band bleibt der
Wunsch, Histor iker wurden in Anlehnung an
dieses Beispiel die vorhandenen Bildquellen zu
anderen Epochen einer ahnlich grundlichen und
kritischcn Analyse unterziehen.

MARTINMOLL, Graz

Stefan Riesenfcllner (Hrsg.): Freiheitsbilder.
Kunst und Agitation in den Maifestschriften der
osterreichischcn Arbeiterbewegung 1890-1 918.
Mit Beitragen von Ingrid Spork und Josef Seiter.
- Graz: Leykam Buchverlagsgesellschaft mbH
1990,127 Seiten (S. 73- 127: Abbildungen).

Eine wichtige, fU r Osterreich-Ungarn im Gegen
satz zum Deutschen Reich noch wenig erforschte
Quelle zur politischen Kulrur der Iruhen Arbei
terbewegung versucht die vorliegende Edition
wenigstens ansatzweise zu erschlieflcn. 1m Zu
sammenhang mit den I. Mai-Feiern, seit 1890 als
politischer Kampftag in der Fesrkultur der oster
reichischen Arbeiterbewegung fest verankert, er
schienen jahrlich illustrierre Maifestschriften, die
als idealtypische Verkorperung revolutionarcr
Traditionspflege anzusehen sind. Die Edition be
schrankt sich auf den Zeitraum von 1890 bis
1918; die z.T. farbigen Abbildungen im Anhang
des Buches geben die Tirelblaucr, Kunstbeilagen
und Ruckseiten der Festschriften dieser Epoche
in chronologischer Reihenfolge wieder. Aus die
sen Auswahlkriterien resultiert, daB fast aus
schlieBlich der Bildersprache der Schrilten, nicht
jedoch deren textlichen Botschaften Aufmerk
samkeit geschenkt wird.

Der einleitende Beitrag des Herausgebers be
handelt die politische Geschichte des I. Mai als
Fest- und Kampftag der Arbeiterklasse, seine
auslandischen Vorbilder und seine inrernationale
Institutionalisierung gegen Ende des vorigen
Jahrhunderts. Danach untersucht Josef Seiter
mehr theoretisch als an den abgcdruckten Q ucl
len orientiert die Bildersprache der Festschriften.
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Den Erscheinungsfonnen der Frau geht anschlie
Bend Ingrid Spork in einem sehr informativen,
eng an den Quellen ausgerichteten Beitrag nacho
Unter Hinweis auf die bekannte Vernachlassi
gung der Frau durch die Iruhen Arbeiterbewe
gungen zeigt sie, wie sich die Priisenz des Weibli
chen in den unrersuchten Illustrationen prirnar in
der allegorischen Darstellung der Freiheit er
schopfte.

In einem weiteren Aufsatz faBt Seiters pra
gnant die wesentlichen Informationen uber
Druck, Auflage, Vertrieb, Verleger und Preis der
Maifestschriften zusammen, wobei er auch die
bedeutendsten Kunstler kurz vorstellt.

Der abschlieBende Beitrag Riesenfellners be
schaftigt sich insbesondere mit der Spannung
zwischen hegemonialer burgerlicher und proleta
rischer Subkultur, die sich anhand vielfaltiger
Obernahmen und Neudeutungen althergebrach
ter , nichr zuletzt religioscr Reprasent ationsfo r

men zeigen laBt. Die Maifestschriften galten und
gelten zwar als -Sinnbilder der polirisch-kuhu 
rellen Praxis der Sozialdernokrarie«; schon die
mannigfachen Tradirionsstrange zur biirgerli
chen Bildersprache deuten laut Riesenfellner hin
auf das bloBe "Ritual einer rein symbolischen
Revolution «.

Der nicht mit der Thernatik vertraute Leser
wird zumindest einige rudimenrare methodische
Oberlegungen zurn Umgang mit dieser Q uellen
gattung vermissen; zu bedauern ist ferner, daB
die Dokumente nicht als Aussageeinheit von Bild
und Text interpretiert werden. Vielleicht des
halb, weil die Spezifika der osrerreichischen Mai
[estschriften im Vergleich zu ahnlichen Publika
tionen in anderen Landern ziemlich im Dunkeln
bleiben. Insgesamt gesehen liefert der Band je
doch zahlreiche Anregungen fUr die kunftige
intensive und inrerdisziplinare Nurzung einer
wichtigen Q uelle. MARTIN MOLL, Graz

jorg Becker (Hrsg.): Telefonieren. - Marburg:
Jonas Verlag fur Kunst und Literatur GmbH
1989 (= Hessische Blatter fur Volks- und Kultur
forschung, Bd. 24), 238Seiten mit zahlr. Abb.

Wir aile telefonieren, als ob es die selbstverstand
lichste Sache der Welt sei, und bemerken kaum,
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welche gesellschaftliche Bedeutung diese Tech

nik hat . Auch die wissenschaftli che Fo rschung

hat sich bisher kaum mit ihr befaBt. Abh ilfe

Ieistet ein Themenheft der »Hessische(n) Blatter

fur Volks- und Kulturforschung« durch eine

Aufsatzsammlung, die sich mit Technik, Ge

schichte, Kultur und Soziolo gie des Telcfons be

schaft igr. Das Buch erschien parallel zurn »Inter

nationalen Symposium zur Soziol ogie des Tele

fon s- vorn 11. bis 13. Oktober 1989 an der

Universitat Hohenheim.
In seinem Einle itun gsaufsatz steckt der Her

ausgeber Becker nicht nur den Rahm en des in

haltl ichen Spektrums ab, sondern greift bereits
argument ativ einige Beitrage auf und an. Er

nimmt d ie Bifunktionalirar des Telefon s als In

strument des Informationsaustau schs und als so

ziale Ents pannungstechnik im Allta g voraus - sie

wird in mehreren Beitragen angesprochen. Wei

terc Aspekte sind iikono mische Fr agestellungen

(angesichts der Pr ivatisierung der rnundlichen
Telekommunikation), rechtli che Probleme (Wie

I:iBt sich Non-Kommunikat ion , also das Recht,

nicht kommunizieren zu miissen , schutzen r)

sowi e politische Impl ikat ionen (Unter welchen
Bedingungen wirkt das Te1efon herr schaftsstabi

lisierend oder -destabilisierend ?). H at der Staat

ber eits in der Vergan genheit die Inh alte und Teil

nehmer der Telekommunikation (Iriiher: nur
Telegrafie) im int emationalen Kontext iiber
wacht, gewinnt dieser Sachver halt angesichts
neuer techn ische r Entwicklungen (z . B. ISDN)
for ciert an politischer Bedeutung. Becker, ein
Verfecht er historischer Forschung, begreift das
Verhalmi s zwischen Technik und Gese llschaft
als wechselseitige Spirale und warnt vor For
schungs richtungen wie der derze it entstehenden

Medi enokologie, der er ahistorische N ormativi
tat vorwirft .

Allerd ings widerlegt Thomas Herrmann die

sen Vorwurf in seinem Beitrag. Er prognostiz iert
die kulturellen Auswirkungen techn ischer Ent

wicklungen, indem er vom gegenwa rt igen Stand

punkt ausgeht. Di eser Aufsatz scheint rnir der

theoretisch fundierteste zu sein. Er entwickelt

ein wechse1seitiges Kommunikationsmod ell, das
Kommunikati on nicht als Information saustau sch
konzipiert , sondern als voraussetzungsvolle
Interakt ion zwischen Au sdruck und Eind ruck.

Durch die Technisierun g der fern miindlichen

Kommunikation wird diese auf ihren okono

misch-instrumentellen Aspekt reduziert und ih

rer personli chen Komponenten cnrkleider, Jeder
kennt z. B. die Schwierigkeiten, auf einen aut o

matischen Anrufbeantworter zu sprechen. Auch

der Adressat wird nichr mehr Freiheit bek om

men, sondem er ist gezwu ngen, zwischen mehre

ren Kommunikation smiiglichke iten auszuwa h

len. Beruflich muB er standig erreichbar sein, d ie
Wahl, nicht kommunizieren zu wollen, wird

schwieriger. Herrmanns Prognosen sind so exakt
formuliert, daB die Zukunfr eine Uberprufung

bringen wird ; nur ist es dann - im Faile ihrer

Verifikation - zu spat, die Folgen der Technisie
rung zu revid ieren, weil kulturelle Veranderun 

gen mit ihr verbunden sind.

Ebenfalls mit sozialpsyc ho logischen Aspekten

des Telefoni crens beschaftigen sich Fielding und

Hartley. Au s der Differenz zu r Face-to-face

Kommunikation und der Einbeziehung non ver

baler Elemente wollen sie allgemeine Einsichten

in die Kommunikat ion gewinnen.

Eher historisch-soziologisch o rientiert be

schrcibt Ramm ert , daB die Erf indung des Tele 

fon s zunachst nicht interessen-, sondern rein er
kenntnisgeleitct war und daB erst sparer, in der

Nutzungsph ase, groBe Unternehm en sic be
stim rnten Zw ecken zugefiihrt haben. Die
Alltagsadaption erfolgte erst danach. Am Bei
spiel des Te1efon s behandelt Rammert die Tech
nikgenese, -verbreitung und -verwendung und
ihre soziale Einbettung. In einem zweiten Beitrag
zeichnet Becker die International isierung des Te
lcfons nacho Zunachst hat man die Entwicklung
sogar unterd ruckr ; erst der Er ste Weltkrieg
brachte den Durchbruch in Form der rnilitari
schen Nutzung. Die Ent wicklung der sozialen

Aneignung zeigt die Anderun g der An wcn
du ngsmoglichkeiren,

Ein Beitra g von Ursula H olt grewe beschafti gr
sich historisch mit Frauenarbeit bei der Te1efon

vermitt lung; sic schreibt iiber das Verhaltnis von

Frauen und Technik. Besteht heute das Haupt

problem dar in, wie sich Frau en Technik und

technisches Wissen aneignen konnen, war das

Hauptproblem [ruher, daB Frauen besonders

stark der Techn ik unterworfen waren. Daraus
laBt sich die Forderung ableit en, die Technikan
eignung an sich sci nicht hinreichend [iir die
Emanzipation der Frauen, sondern miisse immer



kr it isch im Hinblick auf den Zweck reflektiert

werden.

Der Band enrhalt noch weitere Beitrage, z. B.

iiber d ie Frage, ob Reis oder Bell das Telefon

erfunden hat, wie die Technik fiir einen be

stimmten Zweck funktional isien wird, iiber das
Thema Telefon in der Literatur und iiber Tele

Sex im Informationszeitalter. Eine Beschreibung

einer Ausstellung im historischen Kontext sowie

ein Auflistung von Telefonmuseen und fachli

cher Literatur runden die Sammlung ab oAlles in
allem, wie man an der Unterschiedlichkeir der

Beitrage - auch im Hinblick auf ihren An spruch

auf Erklarungskraft - ablesen kann, steckt die

Erforschung des Telefons erst in den Kinder

schuhen. Es fehlen theoretische Emwiirfe, die

iiber Ad-ho c-Erklarungen hinausgehen. Am in

teressantesten sind ausgerechnet die Beitrage, die

sich mit der Zukunft des Telefons und seinen

technischen Weiterentwicklungen befassen. Viel

leicht begeht die Wissenschaft auf diesem Feld

nicht den gleichen Fehler, sich mit einem Me
dium erst dann zu beschaftigen, wenn die Em

wicklung bereits so dynamisch ist, daB die For

schungsergebnisse schnell veralten.
AR MIN SCHOLL, Miinster

Reinhold Kreile (Hrsg.): Medientage Mun chen
'89. Dokumentation. - Baden-Baden : Nomos

Verlagsgesellschaft 1990, Bd. I : 298 Seiten;
Bd. 2: 155 Seiten; Bd. 3: 63 Seiten .

Die Bande dokumentieren die dritten Medien
rage Miinchen 1989. Herausgeber Reinhold Krei
Ie ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Miinchner Gesellschaft fiir Kabel-Kommunika
tion mbH (MGK), der uberortlichen Kabel
gesellschaft fiir Bayern.

D ie Medientage 1989 begannen mit einem

Europakongrell, den der bayerische Staatssekre

tar Wilhelm Vorndran mit einem Bericht iiber

den Stand der kommunikationspolitischen Be

strebungen zur Organisation der europaischen

Medienlandschaft einleitete. Dabei ging er be

se nders auf die Konvemion des Europ arates zum

grenziiberschreitenden Fernsehen und auf die

unentgeltliche Kunstberichterstattung im Rund

funk ein. Bedeutsam sind seine kr itischen Aus-
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fiihrungen iiber das vieldiskutierte Thema der

Quotenregelung in der EG-Richtlinie, wobei er

daran erinnerte, daB Europa groBer ist als die

Europaische Gemeinschaft.

Der erste Band enthalt d ie Referate zu den

Themenkomplexen - Europaische Med ienland
schaft in Bewegung«, - Das Kommunikationsver

halren der Europaer- , zu Fragen des transnatio

nalen Rundfunks sowie der interkulturellen Be

gegnungen. Den SchluB bilden drei Referate iiber
journalistisches Selbsrverstandnis und journali

stische Ethik.

1m ersten Europateil finden sich Referate iiber

den britischen, den ungarischen und den sowjeti

schen Rundfunk, wobei das Referat von Leonid

P. Krawtschenko, Generaldirektor von TASS,

berechtigtes Aufsehen erregte. Er gibt einen Ein
blick in Konzeption und Realisierung von Glas

nost und befaBt sich eingehend mit den Auswir

kungen von Perestrojka auf das gesamte Rund

funks ystem, nicht ohne die Medienpolitik der

Vergangenheit scharf zu kriti sieren , Er spricht
von der neuen Rolle des Journalisten und von der

Notwendigkeit der internationalen Kooperation.
An Krit ik lieB es auch der Fern sehdirektor der

BBC bei der Analyse des br itischen Fern sehsy

stems nicht fehlen , wobei er die Grenzen des
kommerziellen Rundfunks im Auge hatte. Wie
weit in Un garn die Privatisierung des Rundfunks

bereits fortgeschritten ist, ging aus dem Referat
von Gyor gy Varga hervor.

Von den Themen der zweiten Abteilung sei
besonders auf die Ausfiihrungen des Intendanten
des Bayerischen Rundfunks, Prof. Albert Scharf,
hingewiesen, der als Prasident der European
Broadcasting Un ion (EBU ) eingehend iiber
Moglichkeiten und Risiken eines europaischen
Fern sehen s sprach. Seine Skepsis gilt vor allem
den transnationalen Programmen. Mehrere Refe
renten widmeten sich dem Kommunikationsver
halten der Europaer, doch auch der europaische

Zeitungs- und Zeitschrifrenmarkt sowie das

Theater in Europa wurden behandelt. Erstmals

kam auch das Telef on als Kommunikationsmittel

(Ulrich Lange und Axel Zerdick) zur Sprache.

Schwerpunkte der Sekrion Rundfunk waren das

Privatfernsehen und die Verkniipfung der Wirt

schaft mit dem Rundfunk, speziell Werbung und

Vielfalt . Ein Referat von Peter Scholl-Latou r

iiber einzelne Kulturraume innerhalb Europas




