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schen Einstellungen der ostdeutschen j ournalisten. Man

frage auch nach der jeweiligen politi schen Vergangenheit

und ihren Fo igen und bitte urn eine Bewenung der

gegenwartige n Lage unte r dem Aspekt der mit der

Beru fswahl verbund enen Erwan ungen.

In der Ausspra che iiber die Lage der Journalisten in den

neuen Landern faBte Geibel zusammen, was ihm drei

ostde utsc he Landesverbande des DJV signalisien hatt en :

Beide nJo urnalisten iiberwieged ie Enttauschung iiberdie

Enrwicklung seit der Wiedervereinigung. Der Traum von

der Pressefre iheit habe sich nur zum Teil erfiillt, da

Verlcger, einflutireichc Unt ernehrncn und Parteien den

Handlungsspielraum der j ourn alisten beschr ankten, Die

j ournalisten lin en unter der Bevor zugun g der •Westkol

legen- in den Redaktionen, unter Per sonalabbau und

erhohter Arbeit sbclastung, die es ihnen nicht erlaube, sieh

weiterzub ilden und den Wissensvorsprungder »Westkol

legen « einzuholen. Auch wiirden bei der Einfiihrung und

Anw endung rechnergesteuerte r Textsysteme Bestirn

mun gen des Berriebsverfassun gsgeserzes miBacht et. Den 

noch verzichtete n viele j ournalisten aus Furcht vor dem

Verlu st ihres Arbeitsplatzes dar auf, tariflich geregelte

Arb eitszeiten zu fordern.

Die Lage der freien Journalisten in Osrdeurschland

schilder te Andreas Rene Lux (Chef redak teur der Zeit

schrift -im puls- und Mitglied der - Blasewitze r Medien

werksratr- in Dre sden). Seiner Ansicht nach lassen der

wachsende Koste naufwand und die Herabsetzung des

Zeilenhono rars viele Ireiberu fliche Journalisten resi

gnieren . Ub erd ies senkte n im Dr esdner Raum einige

Verlage ihre Kosten, indem sic Hobbyberichtcrstattern

und Freizeitfotografen Aufrrage ene ilten. Daher gaben
manch e Freien ihren Beruf auf und wandcrten nach
Westdeutschland ab bzw. pendelten hin und her (wo bei

sie ihre l.eisrun gen zu Du mping-P reisen anbieten) .

Gegen Ende der Tagun g kamen zwei Refereruen zu
Wo n , die sich mit Verlagskontakten (im weitesten Sinne)
nach Osteuropa und Siidosteu ropa befaBten. Bernhard
Tesche, Gcsc hafrsfuhrer des Berl iner Akademi e Verlages,
in dem mehr als 30 Fachzeitschr iften erscheinen, unter
str ich die gemeinsam e Veranrwortung von Verlagswesen

und Politik fiir die pflege der zweihunden Jahre altcn

wissenschaftl ichen und kulrurcllen Kontakte zwischen

Deutschland und Ruflland. Er trat dafiir ein, diese - ural

ten und wertvollen Beziehun gen. so lange gezielt zu
fordern, bis RuBiand und die anderen Staaren auf dem

Gebiet der ehemaligen Sowjetunion ihre graBten win 

schaftlichen und po litischen Proble me bewalt igt haben.

MichaelSchmolke(lnstitut fiir Publizistikder Uni versitat

Salzburg) kam auf das Interesse osrerreichischer Zei

tun gsverlage an Beteiligun gen in Un garn , Siowenien und

derTschechoslow akei zu sprechen.T rotz der Obernahme

einiger ungarischer Kom itatszcitun gen (Entsprechungen

der SED -Zeitungen) durch osterreic hische Verlage ist

dieses Interesse bisher recht gering. Der Grund: Die

Aufmerksamkeit der osterreichischen Medienunrern eh

men ist noch an inland ische Entwicklungen fixien.

In seinern Schluliwort stellte Bergsdorf fest, daB am

Ende der Tagung mehr Fragen als Antworten vorl agen,

und erinnerte an einige bemerkenswerte The sen und

Anregun gen aus den Stellungn ahmen von Schneider und

Kocher . Den medienpolit isch Verantw ortl ichen emp
fahl Bergsdorf , die Vorsc hlage Laffins und Miillers zur

Kon solidierung der Lokalpresse in den neuen Bund es

landern zu priifen.

Bergsdorf begriiBte die Bemiihun gen von Mast und

Ge ibel urn geeignete Fonbildungsangebote fiir Journal i
sten aus den neuen Landern und bekundete sein Int er

esse an der Frage des pr ofessionellen Selbsrverstand nis

ses der Journalisten, wie sie von Schon bach und Schnei

der im Rahmen der -Sozi alenquete j oumalisten (Os t)«
untersucht werde. N ach seiner Ob erzeugun g wiirde es

sich lohn en, unter diesem Aspekt die Unterschiede zwi
schen den ostdeutschen und westd eutschen Journalisten
und zwisc hen deut schen und auslandischen Journalisten
zu behandeln, vielleicht im Rahmen eines weite ren Wis
senschaftlichen Ges praches. Abschl ieBend fand Bergs

dorf anerkennen de Wone fiir Walter J . Schutz, den
-Sp iritus rector dicse r miul erweile tradi tio nsreichen Ta

gung. , und die Arb eitsgru ppe Kommunikation sfor 
schung Miinchen. F RANK B O CK ELM ANN

Intcrnationale Kommunikationsforschung ohne Perspektiven?
Eindriicke Yom Kongref der IAM CR in Sao Paulo

Yom 16. bis 21. Au gust 1992 fand im brasilianischen

C uaruji bei Sao Paulo d ie 18. Ge neralversammlung und

Konferenz der Intern ation al Association for Mass Co m

mun ication Research (l AMCR / AIERI ) stau . Rund 450

Te ilnehme r aus fiinf Kontinente n versammelten sich

unter dem recht weitlau figen Mouo .Kommunikation

fiir cine neue Welt., urn in zehn Sekt ionen und zwa nz ig

Arb eitsgruppen die Enrage ihre r individuellen ode r in

stitutio nellen Fo rschungsarbei t einer interna tionalen

Fachoffentlichkeit vorz usrellen. Erstmals seit 1986 tagte
die IAM CR wieder in einem Land der Oritten Welt.

ErwanungsgemaB nut zten viele lateinamerikanische

und insbesond ere br asilianische Kommunikationsfor

scher die Gelegenheit, an einem Welt kon greB auf eige-



nern Terrain teilzunehrn en, was fiir die Verhandlungs

fiihrung der Mitgliederversammlun g und die Wahlen

zum internationalen Beirat der Gesellschaft nicht ohne

Foigen blieb. Die Beteiligung von Medienwi ssenschaft

lern aus dern deutschsprachigen Raum war wie auf

friiher en Kongres sen der IAMCR - im Gcgen satz zur

starken Prasen z europaischer Fachk ollegen beispiels

weise aus den skandinavischen Landern - sehr gering.

Nic ht wenige Teilnehmer traten die He imreise unter

dem Eindruck an, d ie Konferenz habe zwar eifrig ge

nut zte Gelegenheit zur Vertiefung individueller Kon

takte und gezielrer Kooperation sabsprachen , aber keine

wirklich neuen Einsichten oder zukunftsweisenden For

schun gsperspekti ven eroffner, Vord ergriindig mag man

das auf die Unverbindlichkeit des Generalthemas, die

Mannigfaltigkeit der auf sehr unrer schiedlichem Quali

tatsniveau gebotenen Vortrage sowie etliches Millge

schick in der Tagungsorganisat ion zuriickfiihren. Tat

sachlich prasentierte sich der Kongre ll eher als zufallige

Sammlung verschiedener Konferenzen , deren gemeinsa

mer Bezugspunkt im Un gewissen blieb . Mit Ausnahme

des Erof fnungsreferares d urch den Sozialforscher und

brasilianischen Senator Fernando Hennque Cardosa hat

man auf Plenumsvortrage ganz verzichtet. Kaum einer

der mehrere hun dert eingereichten Beitrage, so beklagte

der scheidende IAMCR-Prasident Cees Ham elink (Am

sterda m) bereits im Vorfeld der Tagung, hatte das Kon

feren zth ema direkt angesprochen oder sich aktuellen

Problemen der Kommunikation in epistomologischer

oder interdisziplinarer Absicht genahert.

Was bedeutet es, wenn die internationale Kommun i

kat ionsforschung gerade zu Zeiten rapider weltpo liti

scher Veranderungen so wenig Jnnovationsfreudi gkeit

zeigt und thernatisch wie method isch auf der Stelle tritt ?

Besteht nicht die Gefahr , dall sie es bei anhalt end em

Verweilen in diesem Zustand in Zukunft noch schwerer
haben wird, die Notwendigkeir ihres Tuns gegeniiber
gesellschaftlichen Entscheidun gstr agern sowie der allge

meinen Offentlichkeir zu begriinden?
Mit Bezug auf den in Brasilien vert retenen Teil der

intern ationalen Forschergemeinschaft kann zumindest

eine der Ursachen fiir den beobachteten Stillstand aus
gemacht werden: Traditionell dem fachlichen Austausch
iiber aile polit ischen und ideologischen Gre nzen ver
pflichter, war die lAM CR in der Vergangenheit vor

allem fiir Forscher aus den ehemaligen O stblockstaaten

ein begehrtes Forum sowie einer der seltenen Anlasse

fiir Auslandsreisen. In den achtziger j ahren hat sie sich

zudem vehement fiir die Anl iegen der Entwi cklungslan

der eingesetzt und mallgeblichen Anteil an der Kon zi

pierung und Abwicklung eines UNESCO-Hilfspro

gramm s fiir Joumalistenausbildun g und Kommunika

tion sentw icklung in der Dr itten Welt genommen. Beide

Aktionsfelder sind dem Verband aufgrund der jiingsten

weltpolitischen Entw icklungen in kurzer Zeit abh anden
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gekomm en: Der Vorschlag, sich moglichst schnell urn
den Aufbau neuer Fachbe ziehun gen in die Lander O st- ,

Mittel ost- und Siidosteuropas zu bemiihen , kam ange

sichts nachwirkender Loyaliraten erkennbar verfriiht.

Die Bewegung der Blockfre ien andererseits, gegenwar

tig selbst mit dem Umbau ihrer Identitat beschaft igt,

sieht sich in der Klemme zwischen nachlassendem of

fentl ichen Interesse und der Tatsache , dall die Enrwick

lun gshilfe im Kommunikation sbereich in der Priorit a

tenliste der UNESCO (wie auch anderer internatio naler

und bilateraler Hilfsprogramme) auf eine niedrige Posi

tion abgesunken ist. In Sao Paulo jedenfalIs war noch

nicht abz usehen, welche Rolle die internationale Kom

mun ikationsforschung im steiler gewordenen Nord 

Siid-GefaIle sowie in den heraufzieh enden Religions 

und Nat ionaliratenkonflikren im ostlichen Europa ein

mal spielen wird . Gelegentli che Remin iszenzen an frii

here entwicklungstheoretische Positionen liellen die

verbreitete Orientierung slosigkeit nur noch starker in

Erscheinung treten und ermangelten sichd ich ihrer ge

wohnten Oberzeugung s- und Begeisterungskraft.

In anderen Th emenbereichen der Konferenz wurde

die Moglichkeit einer Neuorient ierung als Foige der

Stagnation zumindest in Ansarzen erkennbar: So be

schaftigt sich eine Arbeitsgrupp e unt er Leitun g von Ole
Prehn (Aalborg) seit mehreren Jahren mit Fragen des

Medien zugan gs, insbesondere im Bereich des europai

schen Lokalrundfunks. Eine weitere Initiati ve unter we

sendich er Beteiligung von Slavko Spichal (Ljubljana)

undJan Servaes (Ni jmegen) widmet sich dem Ziel einer

umfassenden Bestandsaufnahme der gegenwart igen Ver

iinderun gen im europaischen Medien system . In beiden

Vorhaben wirken dependenztheoretische Vorstellungen

insofern nach, als man die Schadlichkeit kultu r-h orno

genisierender Wirkungen der Massenmedien zu Lasten

wirtschafd ich schwacherer Lander, Regionen und Be
volkerungsgruppen apriorisch unte rstellt und das von
den geographischen oder soz ialen Randern eines Kul

turraumes immer wieder nachwachsende Innovation s
potential kaum zur Kenntnis nimmt. Neben der iIIusor i

schen Ford erung nach Re-R egulierung der Rundfunk
markte wuchs jedoch in beiden Gruppen zumindest
ansatzw eise die Bereitschaft , Fragen der kulturellen Par
tiz ipation und Selbstbest imrnung nicht mehr ausschliell
!ich mit Bezug auf Horfunk und Fernsehen zu diskut ie
ren, sondern auch solche Kommunikationskanale wie

Presse, Video, Kulturve ranstaltungen und Formen alter

nat iver Offent lichkeitsarbeit in die Oberlegungen einzu

bez iehen. Insgesamt war jedoch verbliiffend, wie schnell

die Veranrwo rtlichen die Engpasse und Restr ikrionen

des offend ich- rechd ichen Rundfunksystems bei der

Versor gung und den Zugangsmoglichkeiten fiir Minder

heiten vergessen haben, nur weil die gegenwartige Pro

grammverviclfaltigung durch private Anbierer in diesem

Punkt keine nennenswerte Abhilfe geschaffen hat.
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Wenn man einer kom petent z usarnmengesetzten Di s,

kussion srunde angesichts des beobachteten O rientie

run gsmangels rnehr Aufm erksarnkeir gewiinsc ht hatte,

dann dem eher am Rand e des Kon gresses einberufenen

Expertengesprach zu Probl emen der offentlichen Ak

zeptanz von Kommunikation sforschung, das leider nUT

wenige Zuhorer fand . James D. Halloran (Leiceste r),

vorm als Prasidenr und nu nmehr Ehrenprasi dent der

Vereinigung, wies auf den prinzipiellen Ant agon ismu s

von unabhangiger und aufrragsgebundener Kommuni

kationsfor schung hin, konnte dann aber an vielen Bei

spie len aus sciner reichen Fo rschungserla hrung belegen,

daB sich Au ftraggeber mit erwas pr agmatischern Ge

schick durchaus Z UT Mitf inanzierung unabh angiger Un

tersuchungsvo rhaben gewinnen lassen. S. T. Kwarne
Boa]o (N airo bi) refer icrte iiber ansehnliche Erfo lge afri

kanischer Kommunikation swisscnschaftler bei der Ein

fiihru ng und Kodifizierung nationalstaat licher Medien

po litik in G hana und N iger ia sowie bei der Fo rde rung

cines entsprechenden Probl emb ewu litseins auf Ebene

der O AU . Anura Goon asekera (Sri Lank a), Fo r

schungsdi rekto r des renommierten asiatischen Doku

ment ation s- und Ausb ildungszentrums AMIC, dr angte

auf cine gToBere Selbstdis ziplin der Kommunikations

fo rscher im Um gang mit j ournalisten und Entschei

dungstragern, die mit Rech t klare Antworten erwart e

ten, wo Wisse nschaftleT die Interpreta tion ihrer Ergeb

nisse gern sorgfaltig abw agen, Wenn einfache Ant WOT

ten nicht moglich sind, beispielsweise Z UT WiTkung von

Gewaltda rstellunge n im Femsehcn, dann miiBten Wis

senschaft ler ein uberzeugendes und klares Argument

finden, warum und VOT allem auf welche Weise man die

Frage ande rs stellen kann . Michael Traber (Lo ndo n)
schliefllich machte auf die vielfaltigen Initiat iven kirch 

licher O rganisa tionen im Bereich der Kommunikatio ns

padagogik und Med ienethik aufrnerksam.

Den Beitrag ern des Pan els gemeinsam war die nahezu

ausschlieliliche Fixierun g auf staatliche oder behordli che

Auftraggeber der angewandten Komrnunikation sfor 

schung, deTen nach lassend em Int eTesse an G rundlagen

und EvaluieTungss tudien im MedienbeTeich man aUeT

ding s kaum iibeT70eugende StTategien entgegenzu setzen
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wuBte. Immerhin ist der medienp olitische Einflu B der

Staatsorgane in demokratischen Ge seIlschaften be

grenzt, und es ist die Frage, ob diese Zielgruppe ver

bandspol itischer OffentlichkeitsaTbeit jetz t und in Zu 

kunft die wichtigste ist . And ere geseIlschaftliche Funk

tions- und Enrscheidungstrager, beispielsweise Wirt 

schaftsunte rnehmen, Parteien, Verbande, Gewerkschaf 

ten, Vere ine, Bur gerb ewegungen usw., nahmen die Dis

kussionsteilnehrner gar nicht erst in den Blick , als seien

die einer Int eressengruppe und die dem Ge meinwohl

verpflichteten Variant en der Au ftra gsfor schung Ele

mente eines Null summen-Spiels.

Die erfolg reiche Au BendarsteIlung einer Disziplin, so

besagt cine allgemeine Regel institution eller O ffent lich

keitsarbeit, beginnt beim aufm erks amen Zuh or en und

Versteh en der Problemsicht en unterschiedli cher Klien

tengruppen , Yom hierzu notwendigen Bezug zu r Praxis

scheint die IAM CR derzeit weir ernfcrnt, D ie gegen

wart ige Phase der Stagnation - so das Fazit - ware wohl

am besten durch cine intensivere H inwendung 70 U den

Alltagsprobl emen der Med ienp rakt iker 70 U nut zen, bei

denen vom Stillstand nicht die Rede sein kann.

An gesicht s d ieser kritischen Beob achtungen will ich

fairerweise nicht verschwe igen, daB, wie bere its gesagt ,

die Kon gresse der IAM CR nach wie vor cine nahezu

einz igartige Gelegenheit zum Kenn enlernen und per

sonlichen wissenschaftl ichen Austausch mit Fachk ol le

gen aus Europa und aller Welt darsteIlen. Diese Kontak

te sind fiir eine inte rnational (auch europai sch ) ausge

richt ete Forschungsarbe it uneri aBlich , da sie den Zu

gang zu Medieninsti tutionen, Mater ialien und FOT
schungsergebnissen in de n einzclnen Landern erleich 
tern ode r oft mals erst ermog lichen. Deshalb wiinscht
man sich eine starkere Beteiligung vo n Kommunika

tio nsforschern aus De utsc hland, Os terreich und de r

Schweiz an den Verb and sakti vitat en .

Zu m neuen Vorsi tzen den de r IAMCR wUTde.Hamid
Mowlana (Washington) mit knapp em Vorsp rung vor

dem Spanier Manuel Pares i Maicas (Barcelo na) gewa hlt.

Der nachste KongreB der IAMCRIAIERI findet 1994 in

Seoul, der darauffolgend e voraussichtlich in Sydn ey

statt. MICIIAELKRZEMINSKI

INSTITUT FORjO URNA LlSTIKUND KOMMUNIKATIONSWISSCIIAFTDERU NIVERSITAT FREIBURG (ScH WEIZ)

Universitiit MisericoTde, CH -1700 FTeiburg

Zur Geschichte des Institutes

ETste Ansatz e zum heutigen Institut fiir j ournalistik

und Kom mun ikationswissenschaft finden sich im jahTe

1926. Da mals bestand an deT katholischen Un iveTsitat

FTeibuTg im Uechtl and ein . privater KUTSc (Lehrauf

tTag) fiiTj ournalistik. Zielsetzung des damal igen Dozen-




