
die immer wieder zutage tretenden Schnittsrellen
zu konstruktivistischen D berlegu ngen. Wenn

Friih von Bedeutu ngszuweisung durch den Rezi

pienten spricht, wird die N ahe bis in die Won

wahl sichtbar, und seine Oberlegungen zum
-rhird-person-effect« weisen zumi ndest starke

Parallelen zu Mert ens Begriff von Massenkom
mun ikat ion auf. Deshalb enttauscht es auch,

wenn Friih in seiner Diskussion und Abgren

zung anderer Wirkungsth eori en ausgerechnet

den Konstruktivismus nicht erwahnt und die

Auseinandersetzung mit ihm auf einige kur ze
Bemerkungen beschrankt : Ge rade hier scheint

der Stoff fiir cine fruchtbare Disku ssion iiber

Wirkungstheorien zu liegen (zumal Wirkungen
in Friih und Schonbachs Modell niche als der

beriihmte Pfeil von links nach recht s erscheinen).
Auch sehe ich weiteren Erklarungsbcda rf, wenn

Friih eine teilweise systemtheoretische Termine 
logie benutzt , aber sein Modell nicht unt er der

Systerntheo rie selbst subsummiert sehen will.

Friih bereitet seine kompl exe Materie nach
vollziehbar auf, so daG im Ga nze n ein anregen

des, lesbares Buch entstanden ist, das dem Ge

genstand neue Sciten abgewinnt und einige
Punkte fiir seine Argumentation verbuchen

kann . Hoffentl ich kniipft die unend liche Diskus

sion iiber Wirkungen hier an, start (zum wieviel
ten Mal?) das Rad neu zu erfinden .

OLAF R OH MEIER, Miinster

Frank Fechn er : Politik und Postmoderne, Post
modern isierun g als Demokratisierun g? - Wien:
Passagen Verlag 1990, 153 Seiten.

Die Postmoderne und ihre gangigsten Schlag
wor te sind inzwischen auch in den Sozial- und
Geisteswissenschaften akzcptierte Vokabeln des
taglichen Diskurses. Woran es jcdoch mangelt,
sind inhaltli che Auseinand ersetzun gen zu dieser

Th ernatik auf der Basis int ensiverer Beschafti

gung, wie dies bislang nu r in der Philosoph ic,

Architektur und ansatzweise auch in der Wissen

schaftstheo rie und Literatu rwissenschaft unter
nom men wurde. Es fehlt auGerdem eine N ut

zung postmoderner Th eor iebildun g wie Analy
sekapazitat fiir d ie je eigene Wissenschaft, ein

Vorgang, nicht zu letzt auch zu methodenu ber-
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greifender kontroverser D isku ssionsanre gung
geeignet . Frank Fechne r versucht in seinem Buch

erste Schrine in diese Richtung zu lenken , weil

viele Vert reter von Postmodernismus-Kon zep

tionen ihre Th esen nicht vordring lich als Kultur

theor ie, sondern verme hrt in einem gesellschaft s

theoreri schen Rahm en verstanden wissen wollen,

wei! sie andererseits ein Vokabul ar verwend en,

das voru rteilsbeladen ist und sich gegen simple
Int egration in die Sozialwissenschaften sper rt .

So sind - Defizitc entstanden, die die Sozial

wissenschaften von iibergreifenden konzeptio

nellen Zukunftsdebatten abzukoppcln drohen- .
Fechner gibe dah er zunachst einen Oberblick

iiber Ansatzpunkte der Genealogie des Begriffes

und der Kon zepte vor allem jean-Francois Lyo
tard s und Jean Baudrill ards, eine Zusamm en
schau wesenrlichcr Aussagen, die notwendig

kur sor isch bleiben und wichti ge Bereiche nur

streifen kann, zugleich aber cine Klarun g von

Differen zierun gen innerhalb der Postrnoderne
erbringt, Eine umfassende Beschaftigung mit

Grundlagente xten kann (und will) diese Einfiih
run g freilich nicht ersetzen.

Lobend Erwahn ung finden muG die sprach

liche Ebene der Abhandlung: sie stellt sich, ohne

redu zierend zu vereinfachen, abseits der oft

schwie rig zu rezipierend en Pr irnarte xte auf cine
Leserschaft ein, der die Postm odern e (noch)

nicht zur Allraglichkeir gewo rden ist.

Der Anwendung postmoderner The orien muG

zuna chst eine unvoreingenommene Beurteilung
ihrer Positionierung im politi schen und gesell
schafd ichen Diskurs vorhergehen. Kurz gesagt:
die Schwierigkeit der Lekt iire von Primartexten
hat viclfach zur Bevorzugun g simplifizierender
Sekundarliteratur, damit aber zu einer einseitigen
Auslegung als neokonservative Richtung verlei
ret. Die Gefahr ist offenkundig - »Postmoderne
kann in dieser Weise gelesen werden. Jedoch:
ihre Grunderfahrung ist die des uniiberschre it
baren Rechts hoch gradig differenter Leben s- und

H andlungsmuster. - Radikale Pluralitat ist die

Grundverfassung der postm odernen Gesellschaf

ten. Die Postmoderne ist somit radikal tolerant
und anti-tota litar.« Sic ersetzt Ideologisierun g

durch umfassende Offenheit.

- An die Stelle des Ne uen ist der offizie lle

Betr ieb der Moden und Trends getreten, d. h. die
Stelle des Ne uen nimrnt in erster Linie die neue
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Nachricht ein.« Dieser Te il cines Zitates von

Bot ho Strauii, von Fechner an den Anfang seines
Buches gestellt, charakterisiert nicht nur den iib
lichen Umgan g mit dem postmodernen Diskurs,
sondern kann auch die Briicke zu einer kornrnu 
nikationswissenschaftlich ausgerichteten Lektiire
des Buches sein, wofiir nun einige Exempel offe
riert werden sollen; eine postmoderne Heran
gehensweise verandert nicht so sehr die Schliisse,
die gezogen, als vielmehr die Fragen, die gestellr
werden.

Da ist zunachst die Akz eptanzkri se, der sich
viele Forschungsbereiche (etwa der Journalis
mus) ebenso wie deren theoretische Grundlagen
ausgesetzt sehen : in der Obernahme des Lyo
tardschen Diktums einer -C rundlagenkrise« der
»G rofien Erzahlungen« der Mod erne konntc sich
der Forschungsansatz hier insofern umk ehren ,
als sich das Fragen nun nicht mehr auf jene Krise
von Theorie und Praxis kon zentr iert , sondern
eben im Gegenteil auf das Problem, welche Fak
toren den Diskurs der Vereinheitlichung so lange
aufrechterhalren konnten.

Eine Beriihrungsangst vermag Fechner dem
Leser vorweg abzunehmen: Beschaftigung mit
der Postmoderne bedeutet nicht die N orwendig
keit der Verabschiedun g bisheriger Kon zepte ,

indem die Gehalte der Postmod erne -keineswegs
einfach jenseits der Moderne liegen, sondern im
Gegenteil in erhebl ichem MaBe auf die Moderne
bczogen bleibcn«. »Postrnodern heiGt fiir mich
nicht das Ende der Moderne, sondern eine ande
re Beziehung zu ihr-, formuliert Lyotard, Folg
lich lassen sich auch auf der Basis der von H aber
mas entwickelten Theorien Iormulierte kornrnu
nikationswissenschaftliche Ansatze streckenwei
se kongruent zu postmodernen Konzepten for
mulieren.

Lyotards auf Wittgenstein aufbauendes Mo
dell der »Sprachspiele- rekurriert auf interperso
nelle Strategien; nicht nur deshalb besitzt es cine
besond ere Affin itiit zur Kommunikationswissen
schaft, Dabei sind nicht allein kreative Potentiale
- ungehemmter« Rede angesprochen, sondern
vor allem deren (vorwiegend medial vermittelte)
b ffentlichkeit. Die gesellschaftliche H errschafts
ordnung ist du rch diese Rede permanent ange
griffen, sic versucht daher , den Artikulatio ns
spielraum zu organisieren und unter Kontrolle
zu halten. Auch dieser Mechani smus bleibt (in

dernokrarischen Gesellschaften) auf verbale Ge
genziige beschrankt.

Eine solche Ausgewogenhe it wird derzeit
schon dadurch unt erlaufen, daf den Wissen
schaften alleiniger Wahrhe itsanspruch zugebilligt
wird, sic also gegeniibe r anderen Erzahlforrnen
privilegiert sind. Darnit ist die Wissenschaft zu
gleich gcfordert, ihren Oberlegenheitsanspruch
stets neu zu legitimieren. Aufgabe einer post
modern verstandenen Wissenschaft muB es (nach
Lyotard ) daher sein, zwar diese Legitimations
arbeit zu leisten , zug leich aber auf Konsens, auf
Parad igmen zu verzi chten, also auf Dissens und
Abweichun g aufzub auen. Gerade die Wissen
schaft von der - Massen-- Komrnunikation wird
hier auf neue Praxen adaquat zu reagieren haben .

Die etabli erren polit ischen Parte ien hoffen, in
der Expansion des Parteienspektrums (in ver
schieden en Richtungen) nur cine voriibergehen
de Entwicklun g vorzufinden. Dies geht an De
zentralisieru ngs- und Regionali sierungstenden
zen der Gesellschaft ebenso vorbei wie der Ver
such, Massenmed ien oder Public Relations in
einheitliche Mode lle fassen zu wollen. Gefordert
ist zunehm end die Einsicht in die -grundsarzli
che Gleichwerti gkeit verschiedener wissenschaft
licher und sozialer Rationalitaten«, d. h. auch der
Existenz unterschiedlicher Instrumenrarien zur
Analyse differenter und widerstreitender Reali
taten,

Ankn iipfungspunkte postmoderner Publi zi
stiktheorie lassen sich bereit s bei Ulrich Beck
(»Risikogesellschaft«), aber auch bei jenen Wis
senschaftlern orten, die der Erforschung von
Subkulturen (etwa von Freien Radios, Neuen
Sozialen Bewegungen) eine gleichran gige Bedeu
tung zuschreiben wie der Analyse etablierter
Them en und ihnen zugleich einen Stellenwert als
Leben sform einraurnen, statt sie als singulares
Phanomen zu lokal isieren oder sogleich Regeln
ihres Zusammenspieles mit anderen Systemen zu
konstituieren. Notwendi g ist vielmehr die An
erkennung des »Widerstreits« und der Versuch,
untersagten Diskursen zur Art ikulation zu ver
helfen, cine Aufgab e, die gerade die (Kommuni
kation s-)Wissenschaft in ihrer priv ilegierten Rol
le wahrn ehmen kann. Ebenso bedeutend ist ihre
Funktion beziiglich der Kritik einseitigen tech
nologischen »Fortschritts- . Die Kommunika
tionswi ssenschaft ist in der Postm oderne formal



(als Wissenschaft) ebenso gefordert wie inhaltlich
(als Untersuchungsinstanz menschlichen Infor
mationstransfers von der Globalitar Neuer Me
dien bis zur interpersonellen Kommunikation):
»Politik und Posrmoderne« kann viele Grundla
gen fUrdiese neuen Aufgaben vorstellen.

JOHANNA D ORER, Wien

H ans-Dieter Kubler / Wolfgang Burkhardt / An
gela Graf: Altere Menschen und neue Medien.
Eine Rezeptionsstud ie zum Medienverhalten
und zur Medienkompetenz alterer Menschen in
Hamburg und Um gebung. - Berlin: Vistas Ver
lag GmbH 1991 (= Schriftenreihe der H amburgi
schen Anstalt fur neue Medien, Bd. 4), 297 Seiten
mit Tabellen und Schaubildern .

Das Verhalten alterer Menschen irn Umgang mit
den Angeboten der journalistischen Medien, ins
besondere des H orfunks und des Fernsehens, hat
die For schun g immer wieder gereizt . Kommuni
kationspoliti sch tauchte das Problem bereits in
den 60er Jahren auf. Es ging urn die Beantwor
tun g von zwei Fragen: Sollen sich die e1ektroni
schen Medien, insbesondere das Fernsehen, in
Thern cnwahl und Sendezeit der »Alten« beson
ders annehmen, ihnen also gesellschaftli ch eine
gewisse Sonderstellung einraumen, oder solien
sie auf Integration bedacht sein. Selbstverstand
lich lalh sich diese Alternative nichr generell
dur chhalten; die Rundfunkanscalten haben aber
inzwischen gelernt , Schwerpunkte zu bilden und
Kompromisse einzugehen. Traditionell laBc sich
Freilich ein gewisser Trend zur Int egration deut
lich beobachten. Inzwischen hat die Forschung
das Thema vielfach behandelt. Dabei zeigte sich
immer wieder , daB es darauf ankommt, das Me
dienverh alren altere r Menschen fortl aufend zu
beobachten und Wandlungen zu analysieren.
Eine dieser Studien hat die Hamburgische An
stalt fur neue Medien angeregt und durchgefuhrt.

Die Ergebnisse bieren ein vielfaltiges Bild, urn
so mehr , als die allgemeinen Lebensbed ingungen
alter Menschen weitgehend erfaBt worden sind ,
Kubler und seine Mitarbeiter bemuh cn sich, iiber
die Prasentation ihrer empirischen Ergebnisse
hinaus urn einen theoretischen Zugang und urn
Erklarungen fur die vorgefundenen Verhaltens-
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struktu ren, schliefslich urn vorsichtige Hinweise
auf kiinftiges Verhalten der Medienorgani sa
tionen .

Sieht man von den Nutzungsdaten ab, die
selbstverstandlich die Grundlage fur aile Diskus
sionen und SchluBfolgerungen darstellen (hier
sind keine wesentl ichen Abweichun gen von der
einschlagigen Literatur zu verze ichnen) , so fin
den sich vor allem Oberl egungen zur Funktion
der Medien in unterschiedlichen Alter sgruppen.
Dabei bedienen sich die Autoren des Begriffs der
Medienkompetenz, den sie als Wissen urn die
Medientechnik, urn die Medienstrukturen und
die Programme definieren. Sie fragen: Wie gehen
Ind ividuen mit Medien kompetent urn, und wie
nut zen altere Menschen in ihrem Alltag sowie in
ihrem »Kommunikationshaushalt« die Medien
konstruktiv? Aus den Antworten ergibt sich fol
gende Typisierun g: Erwa 30 Pro zent konnen als
norm ale Nutzer gelten, allerding s mit der deutli
chen Akzentuierung, daB sie den Biichern und
Druckmedien intensiver zugetan sind als der
Durchschnitt. Ein weiteres Vienel wird als inten
sive Zeitungsleser gekennzeichnet, Ais »Medien
ind itferente - lassen sich etwa 15 Prozent, vor
nehmlich Frauen, aber jiingere als im Durch
schnitt , ansprechen. Sie nutzen die Medien weit
gehend habituell oder als Luckenbutier, ohne
groBes Engagement und sind stets bereit, andere
Dinge zu tun (bzw. tun zu miissen). Hoch betagt
und zuriickgezogen leben fast 13 Prozent, fast
ausnahmslos Frauen ; sie nutzen das Fernsehen
extcnsiv, sehnen sich aber insgeheim nach mehr
personl ichern und emotional befriedigendem
Kontakt . Weitere 10 Prozent - hier als »Hochbe
tagte (heimliche) Vielseherinnen- gekennzeich
net - nutzen das Fernsehen ebenfalls iiberaus
extensiv, scheinen sich aber diese Okkupation
nicht einzugestehen. Ihre Zeit ist offenbar knapp
bemessen, wahl auch deshalb , weiI sie sonst noch
recht aktiv an anderen Medien wie am Offentli
chen Geschehen partizipieren (oder zumindest
vorgeben, es zu tun) . Knapp acht Prozent unter
den Hamburger Befragten lassen sich eindeutig
als die vielberufenen aktiven Alten ausmachen.
Unter ihnen sind iiberdurchschnittlich viele

Manner und Jiin gere. In ihrer ausgefiillten Frei
zeit fiigt sich die Mediennutzung funktional und
in den iiblichen Proportionen ein. Dab ei richten
sie an die einzelnen Medien gezielte, unterscheid-




