
Chaos Urzustand, Ausgangspunkt flir eine Kos
rnogonie , aber nichr Endzustand, Aber das
rnerkt man erst, wenn man sich nicht darnit
begnugt, an der Oberflache zu bleiben.

AbschlieBend: Der schonste und dam it wahr
hafrigsre Selbstbezug gelingt dem Auror auf
S. 120: ».. . ein Buch zu lesen, koster Zeit 
eigenrlich zuviel Zeit.«

WOLFGANG EICHHORN. Miinchen

Elfi-Marein Conrad: GedachtniJ und WiJumre
prdsentation. Aspekte der Abbildungsleiseung ko
gnirionspsychologischer und filrnsemiotischer
Modelle: Ein Impuls zum Paradigmenwechsel.
- Hildesheim, Zurich, New York: Olms 1993.
274 Seiten, DM 44.80.

Die vorliegende Arbeit widrnet sich einem hoch
relevanten Therna, das gerade in den letzten
Jahren in den Brennpunkr zahlreicher For
schungsanstrengungen geruckt ist, narnlich der
Frage, wie Wissen und Denken funktionieren
und wie deren Aufbewahrung organisien iSI.
Die Arbeir von Conrad verfolgt dabei ein be
sonderes Ziel: Modelle der Wissensreprasenra
tion vorzustellen, die im Rahmen der Kogni
tionspsychologie seit den 70er Jahren vielfalrig
enrwickelr worden sind. diese mil filmserniori
schen Modellen zu konfronrieren und daraus
ein neues Paradigma der Wissensreprasenra
tionsforschung zu entwickeln .

Die Autorin stellt als erstes den Merkmalsre
prasentarionsansatz vor, der »den Anfang der
neueren Forschung der gedachmismalligen Re
prasenration von Wissen (bildet) . Er scheinr zum
Teil der Tradition von Philosophie und Linguis
rik verhafrer, indem Wissen vornehmlich als be
grimiches Wissen aufgefaBI wird, das Erschei
nungen der Realirar klassifiziert, d.h. nach be
griffsrelevanren Merkmalen zusamrnenordner«,
Daran schlieBt sich die Vorstellung sernanrischer
Netzwerkmodelle an, die freilich - wie auch die
Modelle der Merkrnalsreprasenrarion - als un
zureichend kritisiert werden, weiI sie allenfalls
zur Demonstration statischer Strukturen, nicht
aber zu der von Wissensprozessen geeignel sind:
. Nelzwerkmodelle (...) eignen sich vor allem zur
Reprasenralion verbal vermittelrer Inhalre und
2ur Erfassung von TiefenstruklUren. die den Ver
stehensprozessen zugrunde liegen . Die gesamle
BedeulUng der sprachlichen Aussagen kann

allerdings nicht mil Hilfe des Netzwerks repra
sentiert werden«.

Die weitere Vorsrellung des Modells episodi
scher Wissensreprasenration lehnt sich an das
von Tulving (I983) vorgestelhe Modell an, ohne
freilich dessen Irnplikar ionen voll auszuschop
fen. Die Feststellung -Tulving sollte es in Zu
kunft gelingen, seine Erkennrnisse iiber die ge
dachrnismaflige Reprasentation episodischen
Wissens in ein Gesamrkonzept zu integrieren«,
ist nicht nur wenig hilfreich, sondern offenbarr
ein grundsatzliches Miflversrandnis. Auch die
Darstellung der Schernarheorien laBt die Tiefe
der Argumentaeion vermissen , die flir die Dar
stellung derarrig anspruchsvoller Erkenntnisge
gensrande Vorausserzung ware. insbesondere
eine Klarung, wie Schemata aufgebaul und mo
dlflziert werden konnen.

AbschlieBend fiigt die Autorin eine Kritik des
Modells der Produktionssysteme an und beginnr
dann mit der Diskussion von Modellen analoger
Wissensreprasenration. Diese Modelle beruhen
auf »der Annahme, daB Wissensreprasenration
weitgehend analog dem zu reprasenrierenden
Wissen erfolgr , d.h. indem die Abbildung in
weitgehender Ahnlichkeil zu den srrukturellen
und/oder funktionalen Eigenschaften der abzu
bildenden Objekte oder Ereignisse«.

Spatestens an dieser Stelle harte man erwarter,
daB die Autorin nun Modelle derWissensrepra
sentation vorstellt, die das damir angesprochene
Basisproblem , ob »Realirar« mental isomorph
abgebildet werden kann, angehen: Auch wenn
man nicht konstrukrivisrisch denkr, muBte hier
eine Vorstellung von Voraussetzungen und An
nahmen des Konstruktivisrnus erfolgen, die ja
geradezu zentral das Verhalrnis von »Realitar«
und deren rnenraler Reprasenrarion zum Gegen
stand haben . Die Tarsache, daB die Autorin auch
nicht im Ansatz den Versuch rnacht, die Grund
idee des Konstruktivismus vorzusrellen, daB sie
auch nicht einen einzigen Vertreter des Kon
strukrivismus in der Lireratur auffuhrt, kann
demgemaf nur als eine spezifische Form spezi
fischer Selbstauskunft angesehen werden. Statt
dessen geht Conrad einen gewalrigen Schritt zu
riick und beginnr - ohne jedwede Erlauterung
geschweige denn Begrlindung. mitlen im Texl 
ein vollig neues Thema zu verhandeln. namlich
Filmsemiotik. "Die beiden Begriffe .Film. und
.Semiotikc, die in dem Terminus .Filmsemiotik,
verschmelzen, geben die beiden Kernpunkte abo
die der Suche nach dem neuen Paradigma einen
Sinn verleihen. « Was hal Film mil menraler Re-
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prasentation, was hat Semiotik mit Annahmen
tiber Wirklichkeit, was hat Filmsemiotik mit
Sinn zu schaffen? Unbeirrt von diesen und an
deren Fragen beginnr die Autorin daraufhin ,
den Kanon semiotischer Annahmen durchzude
klinieren und beendet ihre Darstellung mit ei

nem Kapitel, betirelt »Auf der Suche nach einem
neuen Paradigma«. Die mit Spannung erwartete
Auflosung der Frage, was Serniotik, noch dazu
die des Films, mit Modellen der Wissensrepra
sentation zu tun hat, besteht im wesentlichen
in der Feststellung, daB der Begriff des »Sche
mas« auch durch den der »Schablone- ersetzbar
ist und oweir beachtlicher, daB der fllmsemioti
sche Begriff »Pilmgruppe«cine Entsprechung zu
»Menschengruppe mit ahnlichen Umwelten« be
sitzr. Ach, wer da rnitreisen konnrel

Medias in rem: Die Autorin hat sich mit die
ser Arbeit grtindlich verhoben. Das Problem der
Wissensreprasentation , das an elernentarste Pro
blerne der Erkenntnistheorie wie Sein und Be
wufltsein, Denken und Erkennen, Objekt und
Subjekt heranfuhrt, laBt sich nicht in Dunn
brertrnanier verhandeln, Erst recht aber er
scheint es wissenschaftlich unredlich, zwei Pro
blernkreise, die voneinander so definitiv distinkt
sind wie Neuroph ysiologie und Filmsemiotik,
zu einem ungenieBbaren Ragout zusamrnenzu

ruhren und dieses a1s neues Paradigma der Wis
sensreprasenrarionsforschung auszugeben: Wie
man weiB, ist auch die repetitive Behandlung
der Horne r eines Ochsen mit graphithaltiger
Kuchenblechbackolessenz nicht geeignet, den
selben tiber den Berg zu bringen.

KLAUS MERTEN, Munster

Berthold Bodo Plaig/Thornas MeyerlJorg Uelrz
hoffer: AlItagsiiJthetik und politische Kultur. Zur
asthetischen Dimension politischer Bildung und
politischer Kommunikation. - Bonn: Verlag
J.H.\V, Dietz Nachf. 1993, 216 Sciten,
OM 29,80.

Das ist cinige Jahrzehnte ganz gut gelaufen: Po
litik wurde tiber die massenhafte Emotionalisie
rung vermittelt. Die Models waren attraktive
und telegene Spitzenpolitiker , letztlich sogar
Schauspieler. Doch die Konsequenz dieses An
passungsprozesses an die werbetechnische Mar
keting-Logik zeigt sich nun darin , daB die Ver
kaufer der Ware Politik logischerweise nun auch

mit denselben Vermittlungsproblemen zu karnp
fen haben wie die Verkaufer von Autornobilen,
Trekkingradern oder Parfurns: Die Abnehmer
sind mtindiger geworden, sie verhalten sich se

lektiver, sie sind . wahlerischer«, denken diffe
renzierter und egoistischer. AuBerdem sind sie
iiber Produkrionstechniken und Folgekosten des
Konsums informierter denn je, Auch in der Po
litik entsrand eine wachsende Distanz aus der
zunehmenden Kompetenz der Burgerinnen und
Burger, Diese Kornperenz ist allerdings keine
politische im umfassenden Sinne, sondern er
wuchs aus der Verengung der Bereiche, fur die
die einzelnen Menschen und die Gruppen, in
denen sie leben, noch Interesse aufwenden . Die
se Bereiche sind mehr und mehr die iiberschau
baren k1einen ..Lebenswelten«, in denen man
sich mit Glcichgesinnten bewegt, Das heiBt: Die
politische Kornpetenz beziehe sich rnehr und
mehr auf die allraglichen, ..nachbarschaftlichen «
Gegebenheiten. Ihre okologische, kulturelle, re
gionale Konservierung wurde zurn wichtigsten
politischen Ziel. Umfassende gesellschaftliche
Ziele - mit Ausnahme der okologischen Per
spektive - verblallten zusehends, Sie sind heute
bestenfalls zur Sicherung individueller und
gruppenegoistischer Bedurfnisse von Interesse.

Die FormuIierung von Inreressen orientierr

sich demnach heute niche mehr an den quasi
klassenkampferischen Forderungen oder an in
regrariven Ideen, sondern entstehr in unrer
schiedlichen allraglichen Kommun ikationszu
sarnmenhangen. Sie sind nicht mehr nur und
vermutlich nicht einmal mehr hauptsachlich an
den Kriterien des Alters, der Bildung, des Ein
kornmens und des Geschlechrs orientiert, son
dern an dernonstrativen Entwiirfen der allragli
chen Kommunikation in immer engeren gesell
schaftlichen Segmenten. Fazit: »Die Mitglieder
sozialer Milieus suchen Allragssituationen auf.
in denen Kommunikarionsmoglichkeiten zu
ahnlichen Menschen zu erwarten sind, und sie
mciden Situationen . in denen sie den Kommu
nikationserwartungen von Menschen anderer
Milieuzugehorigkeit ausgesetzt waren. Das zer
k1tiftet auf hochst folgenreiche Weise den sozia
len Raum.«

Diese Diagnose stammt aus der jtingsten Zu
sammenfassung der einschlagigen Untersuchun
gen der letzten Jahre, insbesondere der .Sinus
Milieu-Studien«. Berthold Bodo Flaig. Ge
schaftsfiihrer des Heidelberger Instituts . Thomas
Meyer. Leiter der Akademie der politischen Bil
dung der Friedrich-Ebert-St iftung und Politik-




