
knlipfungspunkte bieten - gerade in der kr iti
schen Auseinandersetzun g mit seinen Th esen.
Der Ausblick am Ende des Buches gerat leider zu
dem, was Jager der Medienwirkungsforschung
vorwirft: er bekommt in einigen Passagen nor
mativen Charakter.

H ANS-BERNDBROSIUS, Mainz

Karen Gesierich: Frauenprogramme im bundes
deutschen Fernseben. - Frankfurt/M ain, Bern,
N ew York und Paris: Verlag Peter Lang GmbH
1992 (= Studien zum Theater, Film und Fern 
sehen, Bd. 15), 196 Seiten.

Frauen haben Konjunktur in vielen Bereichen
unserer Gesellschaft - auch in der wissenschafdi 
chen Forschung. Fast inflationar ist die Zahl der
Stud ien zu nenn en, die sich in den letzten jahren
mit Frauen-Aspekten beschafrigr haben . Den 
noch ist ausgerechnet im Medienbereich eine
Forschun gsliicke offengeblieben; das verwundert
schon etwas. Mehr als 15 Jahre sind vergangen ,
seit Erich Klichenh off 1975 im - Internationalen
Jahr der Frau - das Frauenbild im westdeutschen
Fernsehen untersucht e. Fur die langst uberfall ige
Akt ualisierung hat nun Karen Gesierich am In
stitu t flir Theater-, Film- und Fernsehwissen
schaft der Un i Koln mit ihrer Abschlullarbeit
gesorgt. Sie analysierte anhand von Videoau f
zeichnungen aile Sendungen der beiden Frauen 
magazine »ML - Mona Lisa« (ZDF ) und »Frau

en-Frag en« (West 3) aus dem Jahre 1989. 1m
Mitt elpunkt der Untersuchung stand die Frage,
ob solche Frau ensendu ngen eine Hingst iiberholte
Programmform sind oder ob sie eine Ch ance
bieten, dem verzerrten Frauenbild im manner
dominierten Fernsehen etwas entgegenzusetzen.
Sind Frauenprogramme ein »alter Zopf oder eine
lila Hoffnungsstrahne« (so lautete der Titel eines
Seminars des Westd eutschen Rundfunks aus dem
Jahr 1989)?

Frauenprogramme sind wirkl ich ein alter
Zopf; das wird in der Tat oft vergessen. So
widmete bereit s der frlihere N ord westdeutsche
Rundfunk den berufsratigen Frauen eine eigene
Sendung, die sich nicht am klassischen Frauen
Leitbild der Adenauer-Ara (Kinder, Kuche, Kir
che) orientierte, Eher als beliebig beurteilr Gesie-
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rich das Frauenb ild, das die in letzter Zeit oft
gclobre ZDF- Sendung »ML - Mona Lisa« fast
vierzig Jah re danach verm iuelt . Unter dem
Deckrnantel der Modernitat prasentiert es allzu
oft »alten Wein in neuen Schlauchen«, 1m Ge
gensatz dazu bestehen die Veranrwort lichen flir
-Frauen-Fragen« auf einem feministischen An
spruch ihrer Arbeit. Allerd ings bleibt ihnen nicht
mehr als ein Ghetto-Sendeplatz, urn das derzciti
ge gesellschaftliche (Wunsch-)Bild von der
ernanzipiertcn, selbstbewufiten, beruflich erfo lg
reichen und kaufkraftigen Frau krit isch zu be
leuchten . DaB sich das Frauenbild auf den bun 
desdeutschen Kanalen andert (so die Prognose
von Gesier ich), wird nur langfristig rnoglich sein.
Frauensendungen wie »ML - Mona Lisa- und
»Frauen-Fragen« rniissen als Beginn dieser Ent
wicklun g gesehen werden. Diese Magazine
(neuere Pr ojekte, z. B. -Sph inx- beim WDR oder
»Ungeschminkt- des aufgelosten Deutschen
Fernsehfunks, hat man bereits wieder eingestellt)
bleiben ein wichtiges Gegcngewicht, solange aile
wesentlichen Entscheidungen iiber Pro gramm
inhalte in Redaktionsausschiissen und anderen
Gremien von Mannern getroffen werden.

Gesierichs Studie ist cine (angst uberfallige
.Zwischenbilanz, ob und wie sich die von der
Frauenbewegung erkampften gesellschaftlichen
Fortschritte im Frauenbild des deutschen Fern
schens bemcrkb ar machen. RALFKOPKE, Essen

Winand Gellner (Hrsg.) : An der Schwelle zu
einer neuen deutschen Ru ndfunkordnung:
Grundlagen, Erfahrungen und Entw icklun gs
moglichkeiten, - Berlin: VISTAS-Verlag GmbH
1991, 259 Seiten.

Der vorliegcnde Band gibt die Beitrage einer
Fachtagung der Landeszentrale flir politische
Bildung Rheinland-Pfalz in Verb indung mit der
Universitat Tr ier vom 2. bis 4. Mai 1991 wider .
Die Einz elbeitrage hefassen sich, hedingt du rch
die deuts che Wiedervereini gung, mit der aktuel
len europaischen Medienord nungspol itik und
der neuen Rundfunkordnung De urschlands.

Zunachst untersuchtJochen Zimmer die Fern
sehsysteme in Europa und konstatiert im H in
hlick auf das duale Rundfunksystem, der offent -
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lich-rechtliche Rundfunk stelle ein stab iles Ge

gengewicht zur kommerzicllen Med ienm acht
dar. Inreressant an seinem Beitrag ist besond ers

die vergleichende Anal yse und Bewertung der
europaischen Medienordnun gspolitik.

OtfriedJarren stellt auf der Grundlage ernpiri

scher Forschu ngen Dberlegun gen zur Rolle und
Funktion der Massenmedien, insbesondere von

Horfunk und Fernsehen, fur die politische Kul

tur und den politischen Kommunikationspr ozeB

an. Auf Grund empirischer Bcfunde kornmt er
zu dem Ergebn is, es sei not wendi g, Massenm e

dien, in bezu g auf die sogenannte - Institutionen
Theorie« der Soziologie, als politische Institution

oder als einen neuen T ypu s von Institution en
aufzufassen .

Frank Marcink owski untersucht die Zukunft
der deutschen Rundfunkordnung aus kon ver
genztheoretischer Siehl. Er versucht die Dbertra
gung eines in den Sozialwissenschaften einfluB

reichen The or ieansatzes auf den Untersuchungs

bereich Rundfunk.

Barbara Pfetsch befaBt sich mit den Formaren
von Pol itikern im dualen Rundfunksystem. Un
ter Zu grundelegung von Programmanalysen

kommt sie zu der Thes e, daB die Dualisierung
des Rundfunksystem s zu zwei altem ativen pol i

tischen Fernsehrealitaten gefiihrt hat. Bedin gt
durch die zwei unt erschiedl ichen Rundfunk
systeme in der Bundesrepublik Deutschland
komme der politischen Information ein relativ
geringer Stellenwert zu.

Sabine Astheimer beschreibt die Erfahrungen
aus der Praxis der Rundfunkaufsicht . Ihr Ein
gangsstat ement lautet: D ie fiinf neuen Bund es
lander haben im wesentlichen die Strukturen der
inzwischen gewachsenen dualen Rundfunkord
nung der alten Bundesland er iibern ommen. Es ist

wenig Neues kreiert wo rden, man hat wenig
verandert oder gar weiterenrwickelt. In den neu

en Bundesland ern verfesti gt sich auch die Struk
tur der Land csrnedienansralten, die im alten Bun

desgebiet herrscht, Wahrend auf der Struktur

ebene noch alles in O rdnung scheint, setz t sich

darunter d ie Medienk on zentration ungehindert

fort.
Rolf Platbo setzt sich in einem Beitrag mit der

Aufsi cht iiber privaten Rundfunk - speziell mit

Anm erkungen zum Jugend schutz - ausein ander.
Er fiihrt aus, wie die Landesmedienanstalt en ge-

maB ihrer gemeinsamen Verfahrensgrundsiitze

und Richtlinien den Ju gend schutz gewahrleisren
bzw. versuchen, ihn zu gewahrleisten. Eine friih 

zeiti ge gegenseitige Unterri chtung der Landes
medi enanst alten hab e sich bewahrt. Gcstutzt auf

die Erf ahru ngen der Landesanstalt fUr pr ivaten
Rundfunk (LPR) auBert er die Ansicht , erst die

Aufsicht der Kontrollgremien tiber die Rund

Iunkveransralrer erm iigliche es, eine Grenzzie

hung im Sinne der Ju gendschutzbestimmungen

zu vollzi ehen.
Ulrich Kamp beschreibt die Situation der offe

nen Kanale im privaten Rundfunk in Deut sch

land, die verschiedenen Kabelpilotprojekt e und
die ihnen zugrundeliegend en Modelle, dann stellt

er vier Th esen auf. Der Staatsvertrag zu r Neu
ordnung des Rundfunkwesens von 1987 pri vile

giert , wie er schreibr, lokal oHene Kanale in di
rekter Ansralrstragerschafr .

Erwin Faul stellt in seinem Beitrag - D ie neue

Rundfunkordnung Deutschlands« die Fra ge, ob

eine nationale Verfassun gsaufgabe im Dschungel
partikularer Interessenstrategien verkiimmert, In
seinen Th esen beleu chtet er die wichtigsren Pro

blem e und Veranderungsfelder der deutschen
Rundfunklandschaft. Bei der Auseinanderset
zung urn das gesamtdeut sche Rundfunkwesen

solite man nach seiner Ansicht den Fra gen der
Programm gestaltung eine starkere Aufmerksam
keit widm en.

Edith Spielhagen analy siert in ihrem Beitrag
den Db ergang vom zentralistischen zum a Hem 
Iich-rechtl ichen Run dfunksystem in den neuen
Bundeslande rn . Sie beschreibt den geschichr
lichen Abri B seit der Wend e im Rundfunk der
ehem aligen DDR und macht deutlich, daB be
reits nach der Wende demokratische An satze im
Bereich der Medien vorhanden und in der dar

auHolgenden Zeit neue Ansatze zu erk enn en wa

ren. Das damalige Statut der Fernsehanstalt
»Deutscher Femsehfunk- trug bere its ausge

pragte Ziige medienrechtlicher Auffas sun gen der

alten Bundesland er.

Hermann Meyn beschafti gt sich mit der Me

dienordnung in den neuen Bundesland ern , insbe

sondere mit der Pressel andschaft und der Presse
konzentration. Er ko nst atiert, die dam aligen

DDR-Journalisten hanen mit der -Schere im

Kopf« gearbeitet. Er kommt dann aber 7.U dem
Urteil , daB Journalisten in O stdeutschland einen



Wandel mitgemacht hab en , der kiinftig eine freie

Pre sse garanti ert .

Oliver Schauenberg fragt in seinem Beitrag

»Auf dem Weg zu einer neu en europaischen
Medien ordnung?«, wie eine solche Ordnung

moglich ware und wie sie aussehen konnte. Er

geht in seinem Beitrag auf die vielfalt igen korn 

plexen Einzelhe iten de r einheitl ichen Werbere

glementie ru ng, der Send ezeitfestschreibung und

der Rundfun kfinanzierung ein und stell t fest , daB

der Rundfunk auch in Zukunft der euro paischen

D imension gerecht werden rniisse, Die s komme

auch in der EG-F ern sehrichtlinie und der

Europarats-K onvention zu m Ausdruck .

Klaus Wenger beschreibt das Spannungsfeld

innerhalb der europaischen Medienkommunika

tion von Te chnik, Wirtschaft und Kultur,

Michael Schenk und Joachim Donne rstag stel

len die Frage nach Beda rf, Nutzung und Nach

frage nach neuen Med ien. In ihrer Untersu chung

gehen sie auf die N ach frage un d die Bediirfn isse

der Bur ger nach neuen Medien ein und an alysie

ren ihre Verbre itung in pr ivaten Haushalten. In

ihrer umfassenden Dar stellung geht es urn die

Nutzung neuer Angeborsformen und das Me

diennutzerverhalten. Der Beitrag enthalr empiri

sche Erhebungen und einen Lireraturnachweis

mit fund ierten Angaben zum Thema.

Michael Jackel beh and elr in seinem Beitra g die

Kabelpilotprojekte und ihre Ergebnisse.

1m Mittelpunkt des Beitrages vonJochen Han
sen steht die Nutzun g der Medien durch die
os tdeutsche Bevol kerung. Er skizziert zunachs t
die Bed ingun gen der Medien in der ehema ligen
DDR und stellt Ver gleiche mit drei wes tdeut

schen Srud ien zur Mediaforschung an. Sein Bei

tra g wird gestutzt durch eine Anzahl empirischer
Untersuchungen und Tabellen zum Rezipienten

interesse.

Manfr ed Anders und Tim Herden setzen sich

in einem Beitrag zu r Mediennutzung in den

neuen Bundeslandern speziell mit der Akzeptanz

wes td eutscher Programm e und Regionalpro

gramm e in de n neu en Bundeslande rn auseinan

der. Au ch ihrer Untersuchun g geht eine Be

schreib ung und Analyse der Medien in der DDR

vor der Wende im H erb st 1989 voraus . Der

Beitrag zeichnet sich durch eine Reihe von Er

gebnistabellen zum Mediennutzungsverhalten

aus .
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Der Sammelband ist insgesamt betracht et ein

interessantes Kompendium vo n fundierten Bei

tra gen zu verschiedenen Problemkreisen der
neuen deutschen Rundfunkordnung. Die Einzel

beitrage sind wissenschaftlich beachtenswert und

spiegeln die hochkaratige Beset zung der T agun g

wider. D ie thematische Vielfalr des Bandes macht

den Facettenreichturn und die Entwicklung in

der deutschen Medien ordnung deutlich . Es fallt
jedoch auf, daB sich Beitrage thernat isch iibe r

schneiden und deshalb Wiederholungen , etwa

zur Entw icklung des Rundfunks und der Pre sse

in den neuen Bundeslandern, auftauchen. D ies ist

sicher bedingt durch die nicht zu vermeidende

Anlage eines Tagungsbandes, bei dem eine Ab
stimmung der einzelnen Beitrage kaum rnoglich

ist. Sie sind jedo ch sehr aktuell und dokumentie

ren durch ihre empirischen Ansatze den beson 

deren Wert des Bandes. Auch die Mischung aus

so zialwisse nschaf tlichen und mehr rundfunk

rechtl ich en und publizisrisch en Beitragen rnach t

de n Band besonders reizvoll und [uhrt dazu , daB

die Rundfunkentwicklung aus unterschiedl ichen

wissensch aftlichen Blickwinkeln beleuchter
wird. ln sgesamt kann man Gellner zu der

Themenmischung dieses Bandes nur gratulieren .

DI ETERKOPETZ, Munster

Franz Ronneberger / Manfred Riihl: Theone der
Public Relations. Ein Entwurf. - Opladen: West
de ut scher Verlag G mbH 1992,358 Seiten .

Da s lange Warten auf eine -Th eo rie der Public
Relati on s- wurde belohnt, Ronneberger und

Riihl zeigen mit ihrem Entwurf, daf sie die bis

dato bestehende Theorielucke der Public Rela

tions erkannt und den kon struktiven Ver such
unternommen haben, sie zu fiillen . Zwar exi

st iert , das erwahnen sie zu Recht , eine florieren

de PR-Literatur; ver gleicht man jedoch diese

kon junkturelle PR -Praxis in minlerweile allen

gesellschaftlichen Lebensbereichen mit ihrer wis

senschaftlich-theo retischen Aufarbe itung, so ist

in der kommunikations- und soz ialwissenschaft

lichen PR -Forschung ein Defi zit zu konstati eren.

Schon seit Beginn der Industrialisierung, Mitre

des 19. Jahrhunderts, gab es d ie Public Relati ons

(offentliche Beziehungen), doch standen sie lange




