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faden. AbschlieBend wurde im gleichen Zeitraum

sowohl der Inhalt der AP-Dienste als auch der
des dpa-Basisdienstes nach verschiedenen Krite

rien analysiert. Ihren in der Einleitung postulier

ten Anspruch, mit dieser Arbeit einen Beitrag

zur empirischen und auf die heutige Situation

bezogenen Agenturforschung zu Ieisten, haben
Wilke und Rosenberger erfiillr .

Der Versuch, die Unterschiede der Produkte

der beiden so ungleichen Unternehmen mit wis

senschaftlicher Akribie zu ergriinden, hat uber

raschend zu einem signifikanten Ergebnis ge
fuhrt, Es stellte sich namlich folgendes heraus:

die von AP verbreiteten Auslandsmeldungen

wiesen einen hoheren Nachrichtenwert auf als

die Auslandsnachrichten, die dpa anbot, Dies

fuhren die Autoren darauf zuriick, daB die Nach

richtenauswahl bereits -vor Ort-, also nicht in

den Redaktionszentralen der beiden Agenturen,

geschieht. Mit dieser Vermurung haben sie

durchaus recht, zumal zwischen den beiden Un

ternehmen groBe Unterschiede bestehen.

AP ist eine weltumspannende Agentur, die
ihre Informationen unmittelbar am Ort der Ge

schehnisse mit ciner Schar eigener , gut ausgebil
deter Journalisten gewinnen kann. Ihr weirver

zweigtes Korrespondentennetz wird von dem

groBen Kundenkreis finanziert, den diese Agen
tur in allen Tcilcn der Welt hat. Die Deutsche
Presse-Agentur dagegen muG die Beschaffung
ihrcr Auslandsmeldungen in der Hauptsache aus
den Einnahmen des deutschen Medienmarktes
finanzieren. Wie die Studie nachweist, geht dies
offenbar zu Lasten der Qualirat der Auslands
berichrersrattung.

HANSJOACHIM HOHNE, Bonn

Jiirgen Bermes: Der Streit urn die Presse-Selbst
kontrolle:Der DeutschePresserat. Eine Untersu

chung zur Arbeit und Reform des Selbstkon

trollorgans der bundesdeutschen Presse, - Ba

den-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 1991

(= Nomos Universitatsschriften/Medien, Bd. 2),

464 Seiten.

An den Anfang seiner hier vorliegenden Disser

tation stellt Bermes ein Kapitel zum Thema Pres
sernoral, in dem er auch die Ansichten der Kom-

munikationswissenschaftler, die sich dazu ge

auBert haben, eingehend behandelt. Bereits hier
auBert er Kritik an der Haltung der Verleger, die

Journalisten in ihrem Verhalten insoweit beein

flussen, als fiir sie Pressefreiheit »der Titel fUr die

offenrliche Sanktionierung ihrer unternehmeri

schen Aktivitaten« ist, Das unterschiedliche Be

rufsethos beider Gruppen hat die verbandspoliti
sche Einstellung zur Selbstkontrolleinrichtung

der Presse gepragt.

In der an das Einleitungskapitel anschlieflen
den chronologisch ablaufenden Darstellung folgt

Bermes der Tiitigkeit des Presseratcs von der

Griindung 1956 iiber die Phase der lnaktivitar

1981-1985/86 bis zu den ersten Entscheidungen

nach seiner Reform. Aile wichtigen Beschliisse,

vor allem aber die internen Spannungen, werden

griindlich dargesrellr . Deutlich herausgearbeitet

hat Bermes den gegeniiber den Anfangsjahren

verlagerten Schwerpunkt der Taeigkeit des Pres

serates vom medienpolitischen und -wirtsehaftli
chen Bereich sehr eingeschriinkt auf medien

ethische Fragen . Viele aufschluBreiche Details
hat er zusammengetragen iiber die Machtkampfe

innerhalb der journalistischen Berufsvertretun
gen, die er sehr kritisch beurteilt. Letztlich haben

die Erfahrungen in diesen Konfliktsituationen
dazu gefiihrt, daB der DJV sich nicht der IG
Mcdien angeschlossen hat. Da Berrnes hier offen
sichtlich aufgeschlossene Gespriichspartner und
ergiebige Quellen zur Verfiigung standen, ent
sreht der gewiB unrichtige Eindruck, als habe die
Verlegerseite in ihrem U rteil, ob eine Presse
selbstkontrolle sinnvoll sei, eine groBere Ge
schlossenheit aufgewiesen.

Dber die Tarigkeir, die der Presserat nach sei
ner Reform seit 1986 bis zum AbschluB der

Dissertation im Jahre 1989 entwickelt hat, auBert
sich Bermes zuriickhaltend positiv, Angesichts

wachsender wirtschaftlicher Konkurrenz rechnet

er mit einer Zunahme der Verstofle gegen die
Grundsatze journalistischer Berufsmoral, denn

sie seien systembedingt. Deshalb konnte sich in
weiten Bereichen der Bevolkerung auch die fal

sche Vorstellung entwickeln, als hatten die bei
der Boulevard-Presse und den IIlustrierten tati

gen Journalisten kein Gefiihl fUr journalistische
Ethik.

In seinem -Schluflworr- greift Bermes Uber

legungen auf, ob eine Selbstkontrolleinrichtung



in Form eines Medienrates nichr auch fiir die
elektronischen Medien sinnvoll und notw endig
sei. Da ebenso wie bei der Presse kaum damit zu
rechnen ist, daB ein solches Gr emium in wirt
schaftlichen Fragen Gehor finden wiirde , ware
seine Tatigkeit mit Sicherheit auf das enge Feld
der Berufsmoral beschrankt.

Urn die Probleme in der Arbeit des Deutschen
Presserates besser bewerten zu konn en, hat Ber
mes einen Exkurs iiber »The Press Council- in
GroBbritannien und - Pressens Opinionsnamd
in Schweden eingeschoben . Vorbilder und Mo
dell lassen sich jedoch nicht so leicht in andere
historische, medienwinschaftliche und gesell
schaftliche Verhaltnisse iibertragen.

Kleine Schonheitsfehler einer sorgfaltig vorbe
reiteten und anregenden Darstellung: Es ware
vermeidbar gewesen, in einem 1991 erschienenen
Buch zu schreiben , die Griindung der IG Medien
seit lOfUr 1989 geplant«. AuBerdem wird sich
Erich Brost freuen zu lesen, er sei »Allein
inhaber« der -Westdeutschen Allgemeinen Zei
tung «, er ist es nur leider nicht,

GEORGHELLACK, Bonn

Informationsquel/en bei psychologischen The
men . Anlaufstell en fiir journalisrische Recher
chen, zusammengestellr und kommentiert von
Peter Fiesel. - Berlin 1989: Freie Universitat
Berlin / Fachberei ch Kommunikationswissen
schaften 1989 (- Pro jekt Recherchefeld Wissen
schaft I pre-print, Heft 7), III , 85 Seiten.

In den letzten Jahren hat das Interesse der Of
fentlichkeit und der Medien an psychosozialen
Thernen und Probl emen fiihlbar zugenommen.
Vor diesem H intergrund ist es zu begriillen,
wenn jemand die wissenschaftsjournali stische
Recherche und Berichterstattung in diesem Be
reich durch eine Auflistung der fachlichen An
laufstellen und Ansprechpartner unterstiitzen
will. Bislang konnte der Informationssuchende
nur auf das von Horst Wilhelm herausgegebene
»Informationshandbuch Psychol ogie« (Frank
furt /Main 1987) zuriickgreifen, das a1lerdings
vorrangig die Fragen von Psychol ogiestudenten
aufgreift.

Das anzuzeigende Typoskript, das aus dem
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Pro jekt »Recherchefeld Wissenschaft« an der FU
Berlin hervorgegangen ist, nennt in sparsam
kommentierter Weise die universitaren und au
Beruniversitaren Einrichtungen der psychologi
schen Forschung, es fUhrt die psychologischen
Standesorgan isationen auf, erfaBt die Fachver
einigungen und -verbande der Psychologie und
gibt die Adressen der einschlagigen Einrichtun
gen der psychosozialen Versorgung in der Bun
desrepublik Deutschland wieder. Ein Stichwort-,
Narnen- und Ortsregister erschlieflt den Inhalt,
Da diese Broschiire noch vor der deuts chen Ver
einigung entstanden ist, sind die -neu en« Bun
deslander unberiicksichtigt geblieben .

Wie kaum anders zu erwarten, ist auch diese
Adressenzusammenstellung nicht vollstand ig.
Ohne beckmesserisch sein zu wollen : es fehlen
Einr ichtungen wie die -Deutsche Hauptstelle ge
gen die Suchtgefahren«, Hamm, oder die »Chri
stoph Dornier-Stiftung fiir Klinische Psycholo
gie- , Marburg. Kritikwiirdiger als solche Liicken
sind Aussparungen und Inkonsequenzen anderer
Art . So werden zwar die wichtigsten psychologi
schen Fachzeits chrift en benannt, aber die Redak
tionsadressen bleiben ein wohlgehiitetes Ge
heimnis. Dennoch ist diese Zusamm enstellung
ein niitzlicher Wegweiser fiir die wissenschafts
journalistische und publizi stische Arbeit. Eine
wiinschenswerte Neuauflage han e die Adressen
aus den ostdeutschen Bundeslandern zu beruck
sichtigen. REMBERT UNTERSTELL, Marburg

Gerhard Schneider (Hrsg.): Kurhannover im
Zeicben der Franzosiscben Revolution. Personen
und Ereignisse. - Bielefeld: Verlag fUr Regional
geschichte 1990 (=: Hannoversche Schriften zur
Regional- und Lokalgeschichte, Bd. 1), 214
Seiten,

Wie der Herausgeber mitteilt, ist das Buch aus
einem Seminar hervor gegangen und beruht auf
Archivstudien der Autoren. Der Band enthalt
zwei Aufsatze von Gerhard Schneider - ein ein
leitendes Kapitel, das den Forschungsstand im
jubilaumsjahr der Franzosischen Revolution re
siimiert, und einen Aufsatz iiber die politische
Lyr ik des Hofg erichtsassessors von Diiring 
sowie sechs studentische Beitrage, die das offent-




