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schen Tageszeitungen sowie die NIT hatten in
ahnlichem AusmaB gewaltsame Ereignisse als
Hauptthema. BezUglich der Ursachen lieferre die
NZZ wiederum das Streichresulrat: Lediglich
sechs Ursachen, namlich vier politische und zwei
soziale, fand die Autorin bei der NZZ-Bericht
erstattung - im Vergleich zu den NIT mit 21
Nennungen - und konnte somit die NZZ als
»cerrible simplificareur« entlarven, Irn Gegensatz
zu den IT. d ie 93ma) Vorschlage zur Porderung
der Annaherung zwischen den Konfliktparteien
publlzierten, tat dies die NZZ gar nichr, die
NIT brachten es auf eine einzige Nennung.
Man spurt es formllch, die Hintergrundbericht
erstattung der NIT ist erkennbar komplexer als
die der NZZ. Es kommt noch schlimmer: Das
Einordnen der aktuellen Ereignisse in die be
srehenden Strukturen und langfristigen Prozesse
der Konflikre fand in der NZZ ebenfalls kaum
start. Sie zeichner lediglich ein fragmentar isches
Bild der Entstehungsbedingungen und Bedin
gungen fiir d ie Aufrechterhaltung des Nordir
landkonflikts. Gerade die NZZ als Winschafts
zeitung harte doch daran denken sollen - so die
Autorin belehrend - daB diese negative Art der
Berichterstanung fUr potenrielle auslandische
Investoren abschreckend sein konnte.

Die Aurorin muB wohl erkannt haben, daB
die Komplexirar der EinfluBfaktoren auf Qua
lirat und Quantitat der Zeitungsberichrersrar
tung rnindesrens so hoch iSI wie diejenige der
Ursachen des Nordirlandkcnfl ikts selbst. Weiler
muBte sie einsehen, daB der als so wichtig ge
priesene Bausrein der Nachrichtenwert-Theorle,
narnlich derjenige der Entfernung, sich als un
taugliches MaB zur Erkla rung der Varianz in
der Berichterstattung herausstellte , Dariiber hin
aus macht es wenig Sinn, den normativ forrnu
lierten MaBstab zur Bestimmung der Berichter
startungsqualitar lediglich aus den Struktur
merkmalen des Konflikts und der Interessen zur
Beendigung des Konfliktes abzuleiten. Theore
tisch, merhodisch und empirisch ware die Arbeit
nicht so erschreckend anspruchslos ausgefallen,
wenn sich die Aurorin von Beginn an von der
rigiden und deterministischen Nachrichtenwert
Theorie, die bloB Eigenschaften der zu berich
lenden Ereignisse berucksichtigt. gelost harte.
An vielf'altigen und noch weiter verb esserungs
f'ahigen Konzepten auf dem Weg zu dner an
spruchsvollen Theorie der Nachrichtenauswahl
mangelt es ja nicht. WERNER A. MEIER. ZUrich

British Broadcasting Corporation (ed.): Produ
em' Guidelines (Second Ed ition) . - London: Bri
tish Broadcasting Corporation 1993, 276 Seiten ,
£ 6.00 .

Jedes publizistische Organ hat seine ethischen
und journalistischen Standards (wie immer diese
auch beschaffen sein rnogen), aber die wenigsten
machen sie einer breiten Offentlichkeit zugang
lich. Anders die BBC, als public sector organi
zation statutgemaB dem Allgemeinwohl ver
pflichter, Sie legt mit den »Producers' Guide
lines. die handwerklichen Regeln ihrer taglichen
Redaktionspraxis vor. Gleichzeitig mehr als das :
Sie stell en letztlich den cork ofethics dieser gro
Ben Rundfunkanstalt dar - die derzeit gulrigen
»do's and don'ts. (und »how-ro-do-it 's«) der
BBe. »The Producers' Guidelines enable pro
gramme-makers and the public alike to see the
editorial and ethical principles that driv e the
BBC•• so ihr Director General. John Birt, in
seinem Vorwort. Sie rich ten sich also primar an
die hauseigenen Mitarbeiter, aber auch an in
teressierte Horer und Zuschauer.

Nach 46 Kapiteln tibersichtlich geordnet ,
werden hier d ie wichtigsten Probleme geklart ,
die bei der Programmgestaltung auftreten kon
nen. Einige der Hinweise konnen geradezu als
sakrosankt gelten, wie erwa im Kapitel »Unpar
reilichkeit«: •The notion of impart iality lies at
the heart of the BBe. - ein Gebot, das beson
ders auffallig im Verzichr auf politische Kom
mentierung seinen Niederschlag finder, Andere
Abschnitte spiegeln akru ellere Entwicklungen
wider, etwa -Broadcasting and Terrorism. oder
»Northern Ireland«: So durfen seit einern EriaB
des Innenministers vom Oktober 1988 die St irn
men von Terroristen oder pararnilirarischen Or
ganisationen angehorenden Personen nicht mehr
im Original ausgesrrahlt werden: die »Guideli
nes« listen exakr auf, welche Art von Personen
unter welchen Urnstanden von dem Bann be
troffen sind . Weitere Kapitel des Handbuchs
gehen unter anderem auf »Accuracy«, Fragen
des Urheberrechtschurzes, Sponsoring, Gewalt
im Fernsehen (der Horfunk scheint stets gewalt
frei zu sein) oder .Taste and Decency. ein . Wer
meint, speziell beim letztgenannten folge die
alte . Aunti e Beeb., so der Sp itzname der Tra
ditionsanstalt . ausschlieBl ich Vorstellungen ver
gangener Epochen, der im. Die Richtlinien zei
gen wohl die Problematik von Geschmacksver
irrung oder der Verletzung religioser GefUhle
auf. verweisen aber auch auf d ie inzwischen all-



gernein geanderren Toleranzstandards des Publi
kums . Das Nachschlagewerk (spiralgebunden,
damit es auch bei inrensiver Konsultation nicht
bald zur Unbenutzbarkeit zerfleddert) verziehtet
also weitgehend darauf starre Regeln vorzuge
ben . sondern »for the most part the Guidelines
offer a frame of reference - fiir die tagliche Praxis.

Kommunikationswissensehaftler konnen mit

MEDIENRECHT

Klaus Berg/Helmut Kohl/Friedrich Kubler
(Hrsg.): Medimruhtliche Entscheidungm. Hochst
richterliche Rechtsprechung zum Presse- und
Rundfunkreeht; bearb. von Christina Escher
Weingard. - Konstanz: Universitatsverlag Kon
stanz 1992 (= Frankfurter Sehriften zum Me
dienrecht; Band 1) V. 962 Seiten, DM 228,-.

D ie »verwitterte Archirekrur des k1assischen Ge
setzes« werde im Medienrecht »zunehrnend vom
lebenden Holz richterlicher Rechtsgestaltung
iiberwuchert«, so begriinden die Herausgeber
d ieser umfangreichen Sehrift ihr Projekt im Vor
wort und legen ein Nachschlagewerk vor, das
sieh ganz grundsatzlich von der im juristischen
Schrifttum in diesem Bereich noch immer iiber
wiegenden Kommentarliteratur unterscheidet,
Das Medienrecht wird in diesem Werk aus
schlielllich anhand ausfllhrlich wiedergegebener
hochsrriehterlicher Entseheidungen dargestellt.

D ie Grundanlage der Schrift ist nichr an einer
legislativen Struktur eines oder rnehrerer Geset
zeswerke im Medienrecht, sondern an ubergrei
fenden Sachgesichrspunkten orientiert , Es ist
ohnehin schwierig, im Medienrecht, das so viele
Normwerke ubergreift, an legislativen Struktu
ren orientierte Nachschlagewerke zu erstellen,
Sie bieren immer nur einen Ausschnitt des Me
dienrechts; das gilt aueh ftir die groBen Stan
dardkornmentare, wie erwa die Klassiker von
Martin Leffler im Presserechr , Berg, Kohl und
Kubler decken in ihrern Spektrum niche nur
Presse- und Rundfunkrecht abo sie zeigen auch
die geme insamen verfassungsrechrlichen Grund
lagen auf. die spezifischen Konflikre mit staat
lichen Verfahren im Prozeflrecht und insbeson
dere die Konflikte mit dem Rechtsguterschutz,
Das breite Spektrurn ist dann allerd ings wieder-

den »Producers' Guidelines« redaktionelle Enr
scheidungen und die allgemeine Programmge
staltung einer bedeutenden Rundfunkanstalt re
konstruieren, Den Nutzen hat aber aueh der
kritische Rezipient, der das filr ihn erstellte An
gebot aufmerksam begleiten und seine Entsre
hung nachvollziehen mochte.

OLIVER ZOLLNER, Bochum

urn nur exemplarisch anhand wichtiger Ent
scheidungen aus der hochstrichterlichen Recht
sprechung belegr , Insofern ist dieser Band dann
doch kein Nachschlagewerk, das Ansprueh auf
umfassende Darstellung erheben will, sondern
es ist mehr auf eine Querschnittsdarstellung hin
angelegt . Die rallt dann allerdings doch sehr
ausfuhrlich und zugleich lehrreich aus. Die dar
gesrellten Enrscheidungen sind in der auszugs
weisen Darsrellung auch filr den medienrecht
lichen Laien gut lesbar wiedergegeben.

1m Gegensatz zur herkornrnlichen Literarur
bekornmt der Leser im vorliegenden Band zu
allen Fallen nachvollziehbare Sachverhalte pra
sentiert, auf deren Basis er sich ein Bild zur
rechtlichen Aussage der jeweiligen Enrscheidung
machen kann . Da in den verschiedenen Sach
zusamrnenhangen die wicht igsten Enrscheidun
gen in dieser Form nebeneinander gebrachr wer
den. ist es auch rnoglich, auf den Wandel der
Rechtsprechung und die offen gebliebenen Fra
gen rasch zuzugreifen. Die Rechtsprechungszi
tate und die Zirate der an der Originalstelle
jeweils wiedergegebenen Ausziige der Seiten sind
sorgfaltig eingearbeitet, so daB die Originalzitate
in den amtlichen Sammlungen im Originalsei
tenumbruch schnell auffindbar sind.

Die sowohl in der Praxis a1s aueh im Lehr
berrieb auBergewohnlich bereichernde Schrift
wird in ihrem Nutzen durch das ausfuhrliche
Srichwortverzeichnis (20 Seiten) nochmals ge
steigert. Trotz ihres hohen Preises isr die aus
dem medienrechrl ichen Unterricht am Inst irut
filr in- und auslandisches Medienreeht der jo
hann-Wolfgang-Goethe-Universitat in Frankfun
entsrandene Schrift sicherl ich filr jede medien
rechtliche Sammlung kunfrigh in unverzichtbar,

GQTZ FRANK. Oldenburg




