
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
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fiel durch die theoretische Akze ntuierung der

Beziehungen zwisc hen Raum- und Medienk om
munikation ein wenig aus der vorwiege nd prag

matischen Behandlung der Th emen heraus.

Zur Lage des Journalismu s au6erten sich
Heinz Purer , Claudia Mast und H einz-Werner

Stuiber. Wahrend bei den beiden ersten Refera

ten Veranr wortungsbewullr sein und Ethik des

Journalismus im Vordergru nd standen, befa6te

sich Stuiber mit dem Distan zverlust des Journa

lismus, der zwischen Information, Sensation und

Ideologisierung schwankt.

Der zweite Band dokurnentiert den Aspekt

Unterhaltung: von Kiinstlern und Medien und

Mcdienkunstlern. Referenten waren Rundfunk

mitarbeiter, vor allem Aut oren und Regisseure .

Wie bei allen Veranstaltungen zum Th ema Un

terhaltung rangen auch hier die Te ilnehmer urn
Verstandnis und Begriff der U nterhaltung. Doch

die weitaus rneisten Referat e befa6ten sich mit
Programmplanung (Wo lf Feller, Wolfgang

Penk ), Publikumsinteresse und Publikumsver
halten (Gunter Rohrbach, Walter Nutz, Karl

Otto Saur, jurgen Doetz), Prograrnrnqualitat
(Ha nnes Hoff, Ol iver Sto rz, Bernhard Sinkel,

Josef Gohl er), sodann mit speziellen Erfahrun

gen im Produktionsprozell von U nterhaltung

(Ha ns W. Gei6en dorfer, H erbert Lichtenfeld,

j iirgen Kolbe sowie He inz Un gureit und August
Everding). Besonders die teils ausfiihrl ichen , teils
knappen Aullerun gen zum Produktionsprozef
stellen fur den Kommunikationswissenschaftler
ein unschat zbares Material fur systernatische und
theoretische Untersuchungen dar.

Das Generalthema des dritten Bandes ist im

Vergleich zu denen der beiden anderen Bande

eng und prazise gefallt: Verschleppt die deursche
Wohnungswins chaft die Zukunft? Geme int sind

die Reakt ionen der Wo hnungs- und Bauwirt 

schafr auf die Herau sford erungen der neuen

Kommunikationstechn iken, aber auch der wirt
schaftlichen Veranderu ngen des EG -Binnen

marktes 1992. H ierbei geht es vor allern urn die

Wohnungsnachfrage (Bevolkerungsenrwicklung,

Zahl der H aushalte, Einkomrnensenrwicklung,

Altersstruktur, regional e Struktur, staatliche

Forderung). Au6er auf die techni schen Innova

tionen des letzten Jahrzehnts weisen die Referen

ten auf die Anpa ssung der rechtl ichen Rahm en

bedingungen fur die Wohnungswirtschaft (Vol

ker Bielefeld) und auf das Pro und Contra der

altemativen Versor gungstechniken im Rundfunk

(Florian M. Volk) hin. Reiner Henkel befallt sich

mit ISDN und der Glasfasertechnologie.
Die vorstehenden Informationen bieten nur

ein unvollkommenes Bild von der Vielseitigkeit
der auf dem Medienk ongrell behandelten Th e

men . Es handelt sich weniger urn wissenschaft
liche Un tersuchun gsergebn isse als vielmehr urn

Erfahru ngsberichte der Akteure im deut schen

Rundfunk system . Sie konnen, wie oben ange
deutet, fur d ie Fo rschung von gro6 em Nu tzen

sein, verm ittcln aber auch ohne diese Perspektive

ein informat ives Bild der gegenwartige n Verha lt
nisse, Probleme und Konfl ikte. D ie Referent en
sparen nicht mit Krit ik und lassen den Leser
gewissermallen an der Arb eit in der immer gro 
6er und komplexer werdenden Struktur des Me
diensystems teilnehmen .

FRANZ R ONN EBERGER, Niirnberg




