
cally constructed, some constructions are surely
preferable to others. « Zudem konnen rhetorische
Begnindungsgange geeignet sein - to discover the
better reason and also help make the better ap
pear the better reason s.
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Welche Rolle spielen Medien beim Wissens
erwerb? Welche Bedingungen sind dem medialen
Wissenserwerb forderlich? Mit diesen Fragen be
schaftigten sich die Teilnehmer eines interd iszi
plinaren Symposiums im Juni 1987 in Saarbruk
ken, dessen Beitrage nun in einem Tagungsband
vorliegen .

Irn Kapitel -rheoretische Grundlagene kriti
siert Klaus Merten an der bisherigen Forschung
zu diesem Thema die Vernachlassigung inhah
licher Aspekte. Fur ihn ist die Relevanz eine
wicht ige Determinante des Wissens, denn sie
kann die Selektivitat des Rezipienten enorm stei
gem.

Fur die Erforschung der Wissensvermittlung
fordert Silke Kledzik die Abkehr vom techni
schen Medienbegriff. Der state dessen eingefiihr
te »semiotische« Medienbegriff beriicksichtigt
den EinfluB der Medienform (z. B. AV-Medium)
auf die Bedeutungen, die ein Rezipient Medien
inhalten zuweist.

Im Bereich der psychologischen Grundlagen
forschung liegen vier Aufsatze vor: Die Sprach
psychologen Adolf Vukovich und Josef Krems
greifen bestimrnte Kommunikationsfiguren, so
genannte Schemata, auf, die zur Verstandlichkeit
von Medieninhalten beitragen konnen, Anhand
von dre i Experimenten erlautern sie die Bedeu
tung der Schemata - Informationsbundelung
(z. B. Erfassung von Einzelteilen durch Sammel
begriff) und der -anbahnungstreuen AuBerungs
erganzungen« (z. B. Wecken von Rezeptions
erwartungen). Von gewisser Brisanz sind die Er
gebnisse von Laborexperimenten zur Wort-
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erkennung, die Walter j. Perrig vorstellt: Auch
Informationen, die nur fur Bruchteile von Se
kunden eingeblendet werden und an die sich ein
Rezipient nicht bewuBt erinnert, konnen sein
Verhalten beeinflussen. Wenn sich die Ergebnis
se bestatigen, wiirde dies sicherlich die Verwen
dung von »Subliminals« in den Medien weiter
fordem. Die Wissensveranderung z. B. bei der
Rezept ion von Nachrichtensendungen hangt im
hohen Mafie von der -M odalitat « der Informa
tion ab, d. h. von der Verteilung auf den visuellen
und den auditiven Kanal. Johannes Engelkamp
und Hubert D. Zimmer zeigen, unter welchen
Bedingungen es zu »Interferenzen« zwischen der
Prasentation von Wortem und Bildem sowie der
Sprachiibertragung komrnt. Sigmar-Olaf Tergan
verweist in seinem Aufsatz zur »themenorien
tierten qualitativen Wissensdiagnose in der Me
dienforschung- auf eine Lucke zwischen an
gewandter Medienforschung und gedachmispsy
chologischer Grundlagenforschung. Die von ihm
enrwickelte Wissensdiagnose, die er am Beispiel
»Computerinstruktionen- verdeutlicht, basiert
auf dem Vergleich eines hypothetischen »idea
len« Wissensmodells mit dem individuellen Er
werb von Wissen.

Das Kapitel zu komrnunikationswissenschaft
lichen Ansatzen enthalt drei Studien, die den
Wissenserwerb fur spezielle Rezeptionssituatio
nen untersuchen. Nach Karsten Renckstorf solite
nicht das absolute erreichbare Wissen, sondern
»der (relative) Wert bei der sinnvollen Struk
tur ierung einer subjektiv gegebenen Umwelt- im
Vordergrund stehen . Dar an anschliefiend fiihrt
er die Konzepte »Informationswert« und »Ge
brauchswert- zur empiri schen Messung von
- Akzeptanz- ein und iiberpriift sie anhand von
Nachrichtenbeitragen rm Regionalfemsehen.
Unklar bleibt allerdings, warum Renckstorf In
dikatoren wie »anschaulich- oder -eintonig« zur
Bewenung des Gesamteindrucks als »Wahrneh
mungen e bezeichnet.

Es folgen zwei Studien zum dynamisch-trans
aktionalen Modell. Klaus Scbonbach und Wolf
gang Eichhorn befassen sich im Rahmen einer
Studie zum Dortmunder Lokalwahlkampf 1984
mit zwei Bcdingungen des Rezipientenwissens:
Das - Image«, das der Rezip ient von Journalisten
hat, beeinflufh die Zeitungsnutzung. Diese wie
derum £Orden das Faktenwissen iiber die Wahl.
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Dabei spielt es wider Erwarten keine Rolle, ob
das Journalistenimage positiv oder negativ ist , 1m
Laufe der Zeit reduziert und modifiziert der
Rezipienr Medieninform ationen gemaB seines
- kognitiven Stils«, behalt sie aber im Kern . Zu
diesem Ergebnis kommt Werner huh mit Hilf e
des 1nhaltsanalyse-Verfahrens S51 (= Semanti
sche Strukrur- und Inhalt sanalyse) und besratigt
damit wichtige Annahmen des dynarnisch-tran s
aktionalen Modells.

Ein Haupt gebiet der medialen Wissensfor
schung ist seit jeher die Nachrichtenforschung.
1m ersten von dre i Beitragen aus diesem Bereich
auBert Peter Winterhoff-Spurk Kritik an der der
zeitigen Auffassung, Fernsehnachri chten sollten
breit inform ieren. Die bisherige Nachrichtenfor
schung habe gezeigt, daB Personen Nach richten
nur im geringen Umfan g rezipieren, behalten
und verstehen. 1m Vord ergrund solie deshalb
neben der Veranderung der Prasentation die Ver
anderu ng des journalistischen Anspruchs an
Nachr ichten stehen: Sie sollen lediglich einen
interessanten Einst ieg (.spotlighting«) in tages
aktuelle Th emen bieten. H ier wiederum ist Kri
tik an Winterhoff-Spurks Vorschlagen ange
bracht : Diese - marktorientierte- Aufbereitung
konnte im Extremfall dazu Iiihren, daB wirt

schaftliche und politische Th emen in den H inter
grund riicken und kein Int eresse an diesen ver
meintlich weniger wichtigen Th emen geweckt
werden kann.

1m Faile der AV-Medien streiten sich die Ge
lehrten, wie Inform ationen des auditiven und
visuellen Kanals beschaffen sein mussen, urn vorn
Rezipienten optimal verarbeitet (.integriert«) zu
werden. Steffe n-Peter Ballstaedt kritisiert in die
sem Zusammenhang die bisherige Nachrichten
forschung, die seiner Meinun g nach zu wenig auf
die kognitive Grundlagenforschun g zuriick
greift .

Huns -Bernd Brosius schlieBlich stellt ein Expe
riment zum EinfluB der Informationsprasenta
tion (Menge, Redund anz, Personalisierun g und
Bildeinsatz) auf freie Erinn erun g und Wieder
erkennungsleistung von Nachrichteniterns vor.

Zwei weitere groBe Forschungsgebiete zur
. Wissenveranderung durch Medien- sind in die
sem Band vertr eten: So behand elt Karin Bobme
Durr den Wissenserwerb von Kindern und ju
gendlichen. In einer Befragung weist sie nach,

daB Fernsehen und Video die Stereotypenbil
dun g fordern - gemeint sind allerdin gs die Ste
reotypen von 313 befragten Medienexperten.
DaB sich jedoch Klischees wie die Zun ahme von
Weltwissen oder die Hemmun g der Lesefihig
keit durch Medien riur bedingt besratigen, zeigt
die von ihr sehr ausfiihrlich dargesrellre empiri
sche Forschungsliteratur. Auf dem zweiten Ge
biet - der Wissensvermittlung von Instruktions
texten - beschaftigt sich Ludwig j. Issing mit der
•Visualisierun g« du rch »Bild-Analogien«. Diese
rnetaphorischen Erlauterungen in Lehrtexten
fordern nach den Ergebnissen zweier Untersu
chungen die Lernleistungen, wenn sie einem hier
vorgestellten Katalog von Kriterien (Klarheit,
Validit at u. a.) genugen,

Zurii ck zur Ausgangsfrage: Konnen die Me
dien nun das Wissen ihrer Rezipienten beeinflus
sen? Die Aufsatze dieses Bandes bieten zwar
einen bunten StrauB von Einzelb efunden, deren
Reihenfolge nicht immer ganz einsichtig isr - ein
schlussiges Gesamtkon zept des Wissenserwerbs
durch Medien zeichnet sich jedoch nicht abo
Auch Mitherausgeber Norbert M. Seel kommt in
seinem Ausblick zu dem SchluB, . daB einer be
eindruckenden Anhaufung von Forschungs vor
haben eine nur maBige Synthese, Integration und
Entwicklun g theoretischer Erklarungsansatze
entsprichr «. Er schlagt als Ori entierun gsrahmen
das Konz ept des -Radikalen Konstruktivismus«
vor , das fur die weitere Kommunikationsfor
schung Iruchtbar sein soli. Somit ist zu erwarten
(und zu hoffen), daB sich dieses Konzept als
pragend fU r den nachsten Kon greB zu diesem
Thema erweisen wird.
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Wolfgang Benz (Hrsg.): Legenden, Liigen, Vor
urteile. Ein Lexikon zur Zeitgeschichte, - Mun
chen: Moos & Partner 1990,222 Seiten .

Wolfgang Benz, H istoriker am Institut fur Zeit
geschichte, hat mit dem vorl iegenden Lexikon
ein Buch gegen die -Apologie des NS-Staa tes«
herau sgegeben. 30 Wissenschaftler, unter ihnen
bekannte Namen wie Hermann Gr aml, Peter
Steininger und der Herausgeber selbst, haben in
82 Beitragen zur NS- und fruhen Nachkrie gszeit




