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Offenrliche Meinung - Theoric, Methoden, Befunde
Ein Sympos ium zu Ehren von Elisabeth Noelle-Neumann

Am 19. Dezemb er 1991 feierte Elisabeth Noelle-Neu

mann ihren 75. Geburtstag. Fur das Instit ut fur Publ izi

stik der Uni versitar Mainz, das sie gegrundet und bis

1983 geleitet hat, war dies AnlaB, zu ihren Ehren ein

Symposium mit internationaler Beteiligung zu veran

stalten. Es fand am 22. Januar 1992 stall . DaB es dabei

urn das Thema Offentliche Meinun g - sozusagen ihr

Lebensthema - ging, war geradezu selbsrverstandlich.

Gleichze itig wollte das Institut die Persiinlichkeit und

das wissenschaftliche Werk von Elisabeth Noelle-Neu

mann, mit dem sich bei fruheren Gelegenheiten auch die

- Publizistik- beschaftigt hat (21. Jg. 1976, S. 467£.; 26.

Jg. 1981, S. 605ff .; 29. Jg. 1984, S. 75£.), in akademisch

angemessener Form wurdi gen,

Jurgen Wilke, Geschafrsfiihrend er Leiter des lnsritut s

fur Publ izist ik, erinnerte bei der Ero ffnung daran, daB

am gleichen O rt - dem Audit or ium Maximum der

Johannes Gut enberg-Universirat - Elisabeth Noelle

Ne umann am 9. Dezember 1965 ihre Anrr insvorl esung

zum Thema -Offentliche Meinung und soziale Kontrol

ie- gehalren harte. Wenn man die damalige Vorlesung
heute nachlese, sei man erstaunt , wic weirgehend sie in

sich ein Forschungsprogramm enth ielt, das j ahr zehn te
in Anspruch nchmen wiirde. Wesentlichc Teile dazu 

insbesondere zahlreiche Literatur studien - sind an der
Un iversitat Mainz entstanden, wo Elisabeth Noelle
Ne umann bis heute regelmaflig ein Seminar uber offenr
liche Meinun g anbietet und noch einschlagige Magister 

arbeit en und Dissertationen betreut . In welchem Um 
fang dies geschieht und welchen Nutzen darau s der
Fachbereich Sozialwissen schaften ziehr, rnachte dessen
Deka n, Hans Mathias Kepp linger, deutlich. Und was
die Un iversitat Mainz als ganze Elisabeth Noelle-Neu

mann verdankt, brachte in einem GruBwon Universi

tatsprasident Josef Reiter zum Ausdru ck.
Das Programm des Symposiums gliederte sich in drei

Teile. Der erste war uberschrieben mit -Kornmenrare

zur Theorie < , Angehorige verschiedener wissenschaftl i

cher D isziplinen soliten aus der Sicht ihres Faches etwas

zur Theo rie offentlicher Meinun g sagen. Den Anfang

machte der Hi storiker Michael Sturme r (Erlangen/

Ebenhausen), z. Z. Direktor der Stiftu ng Wissenschah

und Politik. Sein Th ema laurere -Staatskunst und Of
fentliche Meinung: Bismarck und der politische Mas

senrnarkte , Sturmer arbeitete darin die Ambivalenz her

aus, die die offentliche Meinun g im politischen H andeln

Bismarc ks besaB. Er sprach von einem -Verh.ltnis dop -

pelter HaBliebe« , Bismarck habe die offentliche Mei

nun g verachtet, ihr zugleich aber geschmeichelt; er habe

urn sie, aber auch gegen sie gekampft und sie dahin zu

Iiihren versucht, wo er sie haben wollte . Dabei sci er
aber selbst von ihr getrieben worden.

Uber -Public O pinion and the Psychology of Soli

tude. sprach anschlieBend Mihaly Csikszentrnihalyi,

der durch Ubersetzun gen seiner Untersuchungen zurn

Flow-Erlebnis inzwischen auch hierzulande bekannt ge

worden ist. Er arbeiter als Psychologe an der University

of Chicago , an der Elisabeth Noelle-Neumann seit jah

ren als Gasrprofessorin lehrt , Csikszentmihalyi fragre

nach dem Ur sprun g der fUr die Theorie der Schweige

spirale so entscheidenden Isolat ionsfurcht . Er sieht dar

in eine tiefverwu rzelte Veranlagung des Menschen , ge

radezu eine seiner Uberlebensbedingungen. And erer

seits birgt, dar auf wies Csikszentmihalyi auch hin, die

Unfah igkeit zum Alleinsein fur Individuum und Gesell

schah Gefahren, denn Alleinsein ist fur das Erlernen

kompl exer Fahigkeiren unerlafllich. Eine -go ldene Mit

te- zwischen MiBachtun g gesellschaftlicher Sitten und
Konformitat rniisse gcfunden werden .

Wolfgang Bergsdorf , Polirologe und seit einem j ahr

zehnt Leiter de r Abtei lung Inland im Presse- und Inte r
rnation samt der Bundesregierun g (Bonn), harte als The
rna -O ffentliche Meinun g und politisches Argument.
Zu Begriff und Funktion de r plur alist ischen Kommuni
kation - gewahlt . H inter d iesem erwas abstrakt klingen

den Them a verbarg sich ein konkreter Erfahrun gsbe
richt iiber den Nutzen demoskopischer Erhebungen
und der Erforschun g der iiffentlichen Meinung fur die

Regierungspolitik. Bergsdorf widersprach der popul a
ren Vorstellung, die Politiker paBten sich den erkennba
ren Trends der Bevolkerun gsmeinung an. Viel wichtiger

bei Umfragedaten sei hingegen ihre »unverzichtbare

Korrekturleistung , die es der Politik moglich macht ,

dem Mediendruck srandz uhalten und sich gegebenen

falls auch von ihm zu befreiene • Dies sei urn so wichti

ger, je mehr der Med ientenor und die Bevolkerungsmei

nung auseinand erfielen. Lehrr eich sind auch die Faile, in

denen entgegenstehende Mehrheiten in der Bevolke

run gsmeinun g, nachdem eine politische Entscheidung

getroffen ist, binnen kurzem in sich zusammenbrechen.

Han s Zetterberg (Stock ho lm), Generationen von Stu

denten auch in Deutschland du rch seine Mitarbe it am

klassischen - Ha ndbuch der empirischen Sozialfor

schung- bekannt, behandelre das Thema -Media, Ideo-



logy, and the Spiral of Silence« . Er konnte die Theorie
offentlicher Meinung in dreierlei Funktion kom mentie

ren: als Soziologe, als Pionier der Umfr ageforschun g
sowie als mehrjahriger Herausgebcr der schwedischen
Zeitun g -Svenska Dagbladet- . Zetterberg befaBte sich
vor allem mit dem Konform iratsdru ck innerhalb von Re

daktionen. Er belegte diesen durch Beispiele, zahlte ver
schiedene Tabus der journalistischen Berichrersrauu ng
auf und bestritt, daB die Vielfalt tatsachlich vorhandener
Meinungen in den Medien zum Ausdruc k komme . Eine
entscheidende Rolle als Agent der Konformitat spielte
zumindest in Schweden die Jou rnalistengewerkschaft.

Den Abschluf des ersten Teils des Symposiums bilde
te ein Vortrag des Soziologen N iklas Luhmann (Biele
feld) zum Th ema -Die Beobachtun g der Beobachter im
politi schen System- . Luhm ann, der bereits Anfang der
siebziger Jahre einen vielzitierten Aufsatz iiber offendi
che Meinun g publ izierte, ging von der Unsicherheit aus,
die Referenz dieses Begriffs in der Wirklichkeit zu

bestimmen, Zu sagen, Offentliche Meinung sci das Re
sultat von Komm unikation als Voraussetzung weiterer
Komm unikation, erweise sich nicht als brauchbare Lo
sung. In einern - Umweg- iiber die Einfiihru ng des
Begriffs des Beobachtens , der das Unterscheiden von
dem bloflen Bezeichnen von etwas abhebt, definierte

Luhmann dann offentliche Meinun g als -das Medium

fiir die Beobachtung zweiter O rdnung• . Das heiBt, aile
Th ernen und Beitrage der T agespresse sind eingesenkt in
ein Medium fiir Bcobachtun gen, die fiir weitere Beob
achtungen maBgebend sein sollen. Man stellt sich dern
Beobachtet werden, indem man die iiffentliche Meinun g
beeinfluBt.

In einem gewissen Kontra st zu solchen hochabstrak
ten Oberlegungen standen die Beitrage zum zwei ten
Teil des Symposiums, in dem es urn - O perationalisie
rung und Anwendung der Th eorie offentlicher Mei
nung« gehen sollte. Zun achst sprach Gabriel Weimann
(Haifa) iiber -Personlichkeitsstar ke: A Return to the
Opi nion Leader's Co ncept? . Israel, Weimanns Her
kunftsland, bildete in dopp elrer Weise den Bezugs
punkt. Zun achst beschr ieb er in einer Art Vorw ort den
biblischen Moses als friihes Beispiel cines -Meinungs
fiihrers• . In der Hauptsache berichtete er dann jedoch
von dem Versuch, die von Elisabeth Noelle-Neum ann
zur Messung von Personlichkeitsst' rke entwickelte Ska
la in Israel anzuwende n und zu validieren. Aus der

empirischen Best't igung schloB er aber nicht, daB man
einfach zum alten Konzept der Meinungsfiihrer zuriick
kehren konne. Weimann wies anhand mehrerer Merk

male ausdriicklich auf die hier vorz unehmenden Diffe
renzierungen und die Unt erschiede zwischen - Influen
tials« und . O pinion Leaders. hin.

Helmut Scherer (Nii rnber g), durch eine 1991 veriif
fentlichte Dissertation zur Schweigespirale ausgewiesen,

ging in seinem Vortrag auf das -Verhaltnis von Einstel-
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lungen und Redebereitschaft- in dieser Theor ie ein. Er
prasentierte weitere Ergebnisse dazu , welchen EinfluB
Personlichkeitsmerkmale und die Beziehun g zwischen

Person und Th ema auf die Redebereitschaft haben, die
ihrerseits Iur die Wahrnehmung offentlicher Meinung
von groBer Bedeutun g ist. Wie Scherer nachwies,

wachst die Redebereitschaft vor allem mit dem G rad des
- Involvements- ,

-Agenda Setting and Beyond . Media Effects on
Public O pinion- - dies war das Thema von Shanto

Iyengar (Los Angeles), der vor allem experimentelle
Studien zur Wirkung von Nachrichten durchgefiihrt

hat . Er schlug einen Bogen von Walter Lippman zu
Elisabeth Noelle-Neumann; wie er deutl ich machte, ist
das herkornmliche Agenda sett ing-Konzept durch ein
erneuertes Inter esse an Prozessen der Einstellungsande

rung und Oberzeugun g zu erg'nzen. Beispielsweise ha
be sich gezeigt, dall die intensiven und schwachen Me

diennutzer am wenigsten, hingegen diejenigen mit mitt
lerer Mediennut zung am rneisten beeinfluBbar sind.

Ais letzter in diesem Teil des Symposiums sprach
Stanley Rothm an (No rthampton) zum Th ema -Asses
sing Media Coverage on Co ntro versial Issues. The Use
of Expert Communities< , In eigenen Untersuc hungen
hat Roth man mehrfach nachgewiesen, dall sich die Ein

schatz ung bestimmter Therrien dur ch j ournali sten er
heblich von der der zustandigen Wissenschaftler unter

scheidet. Belegen lieB sich dies bei der Kernenergie
Debaue, aber auch beim Streit urn den Imelligenzquo

tienten oder den Tr eibhauseffekt. Rothman bezeichnete
solche Diskrepanzen als bedenkl ich. Welche Variablen
dafiir maflgeblich seien, miisse aufgeklart werden. Es

liege cine Gefahr darin, dall Journ alisten Macht ohne
Verantwortung bes. llen.

Abschlull und Hohepunkt des Sympos iums bildete
eine Disputat ion mit Elisabeth Noelle-Neumann, die
ihr die Gelegenheit bieten sollte, sich auch selbst zu
ihrer Th eone zu iiuBern. Fiinf Fragesteller waren dazu
geladen: Robert Eisinger (Chicago), Thoma s Kielinger
(Bonn), Wolfgang R. Langenbucher (Wien), Denis
McQuail (Amsterdam) und Norb ert Schwarz (Mann
heim). Auf Fragen von Robert Eisinger erl'uterte Elisa
beth Noelle-N eumann das unterschiedliche Temp o in
verschiedenen Prozessen offentlicher Meinung und be
kannte , bei der Entwicklung ihrer Theor ie nie daran
gedacht zu haben, wie sie wohl von der Fachwelt aufge
nommen wiirde. Thomas Kielinger gegeniiber bekr.f

tigte sie ihre Obe rzeugung von der groBen Macht der
Journ alisten, meldete Zweifel am -miindigen Biirger« an
und fiihrte das Vergessen anthro pologischen Wissens

(urn die menschliche Isolationsfurcht) auf die du rch die
Aufklarung bedingte Rationalisierun g des abendl'ndi
schen Denkens zur iick. Wolfgang R. Langenbucher be
miingelte, dall in den Wirkun gsstud ien die Themen set
zung dur ch O ffentlichkeitsarbeit ausgeblendet sci, und
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rneinte, die Theorie der Schweigespirale sei noch mit
den - Eierschalen der Adenauerzeit« behaftet. Eierscha
len ja, so Elisabeth Noelle-N eumann, insofern noch

viele Forschungsaufgaben der Bearbeitung harren. Zeit
historisch sei fur die Entwicklung der Theorie aber ihre
personliche Erfahrung als Universitatslehreri n mit der

Studentenrevolre entscheidend gewesen.
Denis McQuail erblickte eine rnogliche Inkonsistenz

zwischen der Annahme einer autonomen offentlichen

Meinung auf der einen und der Macht der Massenme
dien auf der anderen Seite. Und er wollte wissen, ob sich
das Konzept des Meinungsklimas auch auf der sozialen
Mikro -Ebene anwenden li llt, also nicht nur auf den
Staat, eine Nation oder Kultur , sondern auch auf die

Familie und andere Gruppenbeziehungen. Hierzu nahm
Elisabeth Noelle-Neumann ebenso Stellung wie zu den

Fragen von N orben Schwarz, der sich noch mehr expe
rimentelle Studien zur Schweigespirale wiinschte und
erklart haben wollte, wie man sich das Funktionieren

der -quasistatistischen Wahrnehmung_ vorzu stellen
hat. Wie die Befragte immer wieder einraurnte, mull die
Wissenschaft an der Theorie der offentlichen Meinung

durch Erginzungen und Differenzierungen intensiv
weiterarbeiten.

Das Auditor ium Maximum der Universirat Mainz
war von morgens bis abends fast dur chweg bis auf den
letzten Platz besetzt. Das Symposium verlief in einer
ebenso anregenden wie gelosten Atrnosphare und ende
te mit einer stehenden Ov ation fiir Elisabeth N oelle
Neumann. Die Vortr age werden in Kurze in einem

Band der Reihe Alber Broschur Kommunikation publi
ziert. ]ORGEN WILKE

»lst PR eine Wissenschaft?«
Zu zwei Fachtagungen des Herbert Q uandt Kreises Kommunikation am 7.18. Dezernber 1990 in Salzburg
und vom 16. bis 18. Januar 1992 in Berlin

1m Zuge ihrer Bemiihungen, -d en internationalen Dia
log, das Verstindnis der Menschen fiireinander . . . zu
ford ern - , hat die Herbert Quandt Stiftung einen Ar
beitskreis Kommunikation zur Frage -Ist PR eine Wis
senschaft?« mit internati onaler Beteiligung, vornehm
lich aus deutschsprachigen Lindern und den Vereinig
ten Sra aten vo n A m er ika, etabliert. Eine erste Fach

tagung fand im Dezember 1990 in Salzbur g statt, die
sich mit Fragen der Wissenschaftlichkeit von PR bzw.
der Moglichkeir ihrer Verwissenschaftlichung beschaf
tigre, Ein gUles Jahr sparer gab es eine zweite Ausspra
che dieses flexibel konstituierten Gremiums - einer
scientific community im kleinen urn die wissenschaft
liche Erhellung einer gesamtgesellschaftlich imrner be
deutsameren Kommunikationsstrategie - mir dem
Schwerpunkt »Image und PRo. Aullerdem hat man in
Berlin die Chance wahrgenommen, interessierte Studie
rende und Dozenten der Freien Universitat mit neue
sten Erkenntnissen der amerikan ischen PR-Forschung
in Vortri gen solch renommiener Wissenschaftler wie
James und Larissa Grun ig, Vincent Hazleton und Dean
Kruckeberg bekannt zu machen.

- Public Relations -Innenansichten einer emergieren
den Kornmunikationswissenschafr- lautete fast pro
grammatisch der Tirel eines Referates, das der in diesem

Kreis engagierte Manfred Riihl auf der Salzburger Ta
gung hielt. DaB die Erforschung von PR bei der Kom
munikationswissenschaft ebensogut aufgehoben ist wie
bei der Wins chaftswissenschaft, dessen ist man sich in
dieser Gesprichsrunde in selbstverstandlicher Bereit-

schaft zur Interdisziplinaritat grundsi tzlich einig. Fiir

die Erhellung von PR sind zwar Organisations- und
Managementth eorie unentbehrl ich, doch bedarf eine
wirklich umfassende Theoretisierung von PR nicht min
der der Einarbeitung kommun ikationswissenschaftli
cher Ansatze, Wie wichtig allein schon die systernati
sche Beachtu ng de r Age ndasett ing- Fo rschung im Kon

text von O ffentlichkeitsarbeit sein kann, vermochte
Klaus Schonbach in Salzburg darzulegen, wahrend ein
Hinweis auf Bereicherungsmoglichkeiten der PR-Wis
senschaft dur ch die Politologie in Berlin anhand der
vergleichenden Analyse von PR und Symbolpolitik er
folgte, In dieser friihen Phase der Konstituierung des
Arbeitskreises spielt die metatheoretische Reflexion eine
zentrale Rolle, neigen doch viele mit PR befaflte Kreise
nach wie vor dazu, zwar Wissenschaftlichkeit fiir PR 
im Sinne eines PR-Ar gumentes - zu reklamieren, diese
aber weiterhin vornehml ich auf der Basis von Rezepto
logie, als Praxis und nichts mehr denn Praxis zu betrei
ben. Zur rnetatheoreti schen Reflexion der optimalen
interdisziplinaren Verortung der PR-Wissenschaft ge
hort indes auch das Eingestindnis der Kommun ika
tionswissenschaftler, bisher die Briicke von der Analyse
der Mikro - zu den Makroph inomenen ihres Gegenstan
des erst sehr unvollkomm en geschlagen zu haben und so

den gesamtgesellschaftlichen Aspekten von PR vieles
schuldig geblieben zu sein. Franz Ronneberge rs und
Manfred Riihls -Theo rie der Public Relations- bildet
hiervon eine rilhmenswerte Ausnahme.

Es ist nur folgerichtig, dall der Arbeitskreis sich an-




