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Politische Offentlichkeit und massenmediale Politikvermittlung im Wandel
Bericht iiber die jahrestagung 1995 der Arbeitskreise »Policik und Kornrnun ikar ion « in der
DGPuK und der DVPW in Lauenburg/Elbe

Vor dem Hincergrund der allseirs bekanncen
Srrukrurveranderungen im Massenkommunika
tionssystem der Bundesrepublik Deutschland
beschafrigte sich der Arbe itskreis »Politik und
Kornmunikation« in seiner letzrjahrigen Tagung
insbesondere mit den daraus result ierenden
Konsequenzen fiir Produkrion, Inhalte und Wir
kungen politikbezogener Kommunikation.
Nachdem sich der Kreis in den letzten beiden
Jahren verstarkt der Theorieenrwicklung in sei
nem Feld gewidmet harte, standen diesmal wie
der die empirisch orientierten Analysen im Vor
dergrund der Bestandsaufnahme. Urn es vorweg
zu sagen: W ie die Fulle und Qualitat der vor
gestellten Forschungsarbeiten belegte, kann der
Arbeitskreis inzwischen als ein Zenrrum der po
lit ik- und kommunikationswissenschaftlich rele
vanten Forschungen zum Zusammenhang von
Medien und Politik in der Bundesrepublik
Deutschland gelten. Auch die Referate der hier
angezeigten Tagung werden wieder im Rahmen
eines Sammelbandes veroffen rlicht, der im Friih
jahr 1996 im Westdeutschen Verlag erscheinen
wird . Dort wird man dann auch in Ruhe nach
lesen konnen, was auf der Tagung selbsr oft nur
kurz andiskutiert werden konnre .

D ie erste wissenschafdiche Abteilung beschaf
tigre sich mit dem Zusammenhang von Polit ik
berichterstatrung, Skandalisierung und Polit ik
verdrossenheit. In seinem von Uwe Hartung vor
getragenen Einleirungsreferat bcsrarigre Hans
Mathias Kepplinger (Mainz) zunachsr die Ver
rnutung, daB die Neigung zur Skandalisierung
von Politik in den Med ien der Bundesrepublik
Deutschland in den vergangenen jahrzehnten
deutlich zugenommen hat. Ausweislich einer
groben Inhaltsanalyse laBt sich beispielsweise
zeigen , daB sich die Zahl der Skandalberichre
im Nachrichtenmagazin -Der Spiegel. von 1950
bis 1990 erwa verdreifacht hat. Andere Ind ika
toren weisen einen ahnlichen Trend auf. Daraus
laBt sich zwar nicht urnstandslos folgern, daB
auch die Zahl der MiBst ande und die Hauflgkeit
des Fehlverhaltens eine ahnliche Encwicklung
durchgemacht haben, schl ieillich konnten sich
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auch »nur« die Nachrichtenwerte oder andere
(interne und externe) Faktoren im joumalismus
verandert haben. Fiir die Berrachtung von Skan
dalfolgen in der Bevolkerung ware dieser Un 
terschied aber eher unerhebl ich. 1m Hinblick
auf solche Foigen konkurrieren zwei Thesen mit
einander. Zum einen wird vermutet, Skandale
seien tendenziell funktional fiir die Demokratie,
weil d ie Aufdeckung von Wert- und Norrnver
letzungen die betreffenden Werte selbst in Er
innerung rufen und in ihrer Geltung bekrafii
gen . Dagegen wird argurnenriert, daB die per
manence Skandalisierung in einer Art Gewoh
nungsprozef eher zur Absrumpfung und Aparhie
gegeniiber Normverletzungen verfuhrt und
schlieBlich nur dumpfe Ressenriments und d if
fuse Polirlkverdrossenheir hincerlaBt. An ernpi 
rischer Forschung zu beiden Thesen mangelt es,

Lutz Erbring und Mike Friedrichsen (Berlin)
demonstrierten in ihren Beirragen, wie sich an
den von Kepplinger angerissenen Fragen welter
arbe iten laBt. Sie stell ten das Design und erste
Befunde einer breit angelegten Studie iiber po
litische Themen, Akteure und ihre Wahrneh
mung im »Superwahljah r« 1994 vor. Zentral ist
dabei d ie Unterscheidung zwischen personenbe
zogenem Politikverdrufl (besser: Politikerver
drufl) und sachbezogenem Verdruli, der sich an
mangelhafter Behandlung von Sachproblemen
entzundet. Eine umfassende Messung des Pha
nomens wird Indikatoren fiir beide Varianten
der Politikverdrossenheit zur Verfiigung stell en
miissen . Auf der Basis einer Vorabauswertung
wagte Mike Friedrichsen die These. daB sich d ie
vermittelte und wahrgenommene Skandalisie
rung der Politik durch Med ien im Jahr 1994
negativ auf das Image der sogenanncen »Altpar
teien « ausgewirkt hat. aber eher positiv fiir die
»neuen« Parteien (Bundnis 90/Die Griinen, PDS)
wirkte . Beide Referenren gingen insoweit von
einem positiven Zusammenhang zwischen me
dialer Berichterstattung iiber politische Skandale
und Parteien- bzw. Politikverdrossenheit aus.

Die beiden verbleibenden Beitrage zu dieser
Abteilung konzentrierten sich starker auf die
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Rolle der Medlen bei der gesellschaftlichen
Skandalisierung von Politik. Wahrend Horst
Pottker (Dortmund) im AnschluB an die Ver
selbstandigungsthese von Marcinkowski die
wachsende Autonomie des publ izistischen Funk
tionssystems ftir seine mangelnde Verpflichtung
auf Gemeinwohlkriterien und gleichzeitige Nei
gung zur Perpetuierung populistischer Vorurteile
veranrwortlich rnachre , schilderten Sufan Dah
lem, Uuu Hartung und Peter Eps (Frankfurtl
Main, Mainz) im Rahmen einer detaillierten
Fallanalyse zur Skandalisierung der Vergangen
heir von Werner Hofer die Rolle von Enthtll
lungsbeitragen in der Produktion publizistischer
Themenkarrieren. Gunur Bentele (Leipzig) na
herte sich dem Problem schlieBlich tiber den
Begriffdes Vertrauens und den Vertrauensverlust
von Politik und Medien. Danach resultiert Ver
trauenserosion vor altern aus wahrgenommenen
Diskrepanzen, erwa zwischen Sagen und Tun,
zwischen dem Handeln derselben Akteure zu
unterschiedlichen Zeitpunkten, zwischen dem
Handeln unterschiedlicher Akteure dergleichen
Gruppe usw. Wahrend Offemlichkeitsarbeit
srandig bemuht ist, den Anschein solcher Dis
krepanzen zu verdecken, liegt den Medlen ge
rade an dem Hinweis auf Diskrepanzen, denn
W iderspruch ist ein wichtiger Nachrichtenwert.
Daraus resultiert der Verrrauensveriust in die
Politik.

Als Fazit des Vorgetragenen ist festzuhahen,
daB die grundlegenden analyrischen Kategorien
der Forschung zum Zusammenhang von »Me
dienpolirik« und Politikverdrossenheit noch zu
wenig expliziert und valide meBbar sind. Das
gilt zuvordersr ftir den Begriff der Politikver
drossenheit selbst . Das Problem mit den hier
verwendeten Indikatoren besreht offenbar darin,
daB sie sich oftmals auch als Ausdruck eines
verrieften Pollrikversrandnisses, also genau urn
gekehrt inrerprerieren lassen, was natiirlich zu
ganzlich anderen SchluBfolgerungen fiihren
wiirde. So kann ja Nichtwahl als sehr bewullter
politischer Akt oder gar als Ausdruck besonderer
politischer Zufriedenheit verstanden werden, ge
nauso wie die verrnehrre Zuwendung zu kleine
ren Parteien am Rande des etablierten Spek
rrurns. Die rucklaufige Kompetenzvermutung
konme ihren rationalen Kern in der zunehmen
den Komplexitat der tatsachlichen Probleme ha
ben. Angesichts dieser gestiegenen Komplexitat
ware dann auch der vollstandig informierte und
rein sachlogisch enrscheidende Wahlbiirger die
Fiktion eines idealisierten Politikverstandnisses
der Wissenschaft und die vermeintlich unzurei-

chende Oriemierung an Symparhie, Glaubwiir
digkeit und Vertrauen ein sehr rationales Ver
halren und kein Hinweis auf VerdruB.

Wie immer die kausalen Zurechnungen aus
sehen, fest steht, daB die Politik selbst auf das
wahrgenommene Problem der Polirikverdrossen
heit reagiert, Die Frage nach den Strategien und
Instrurnenten, die dabei zum Einsatz kommen,
stand im Minelpunkt der zweiten Abteilung.
Barbara Pfwch und Kerstin Dahlk~ (Berlin) kon
zentrierten sich in ihrem Beitrag auf die Rolle
der Offentlichkeitsarbeit. Die zentrale Kategorie
der Tagung aufgreifend stellten sie die Frage, ob
Offentlichkeitsarbeit (auch) Politik oder (nur)
Vermittlung ist - ob sie also systematisch mit
der Ebene des politischen Prozesses verkniipft
ist und insofern auch seiner inhaltlichen Steue
rung dient oder aber jenseits aller Inhalte und
Sachprobleme ein diffuses und undifferenziertes
Handlungsfeld rein technokratischen Vermin
lungshandelns darstellt.

Mit einer anderen Reaktionsweise der Politik
auf wachsende Unzufriedenheit in der Bevolke
rung. narnlich der verstarkten Hinwendung zu
demoskopischen Instrumenten, beschaftigte sich
Winand Gellner (Trier und Passau). Seiner These
zufolge unterwerfen sich die politischen Parteien
zunehmend einem andauernden Plebiszit durch
Demoskopie und Medienberichterstartung. Sie
tun dies, weil demoskopischen Aussagen der
schone Schein der Eindeutigkeit anhaftet, wah
rend die Politik selbsr, urn niemanden zu ver
prellen , immer den Makel der Uneindeutigkeit
mirschleppr. AuBerdem seien die Institute heure
pragmatischer und offener gegeniiber den Kun
denwiinschen, auch was die Ergebnisse angehr,
die sie abliefern . Wenn aber die Demoskopie
im Zuge dieser Entwicklung an Bedeutung im
politischen ProzeB gewinnt , dann rut die Wis
senschaft gut daran, den dernoskopischen
»Markt« genauer als bisher zu beobachten.

Die Wahlwerbespots der Parreien als politi
sche »Handlungsrnedien« waren das Thema von
Peter Szy12:lca (Offenburg). Den aktuellen AniaB
seiner Untersuchung bildete naheliegenderweise
das »Superwahljahr« 1994, in dem die Zuschauer
der e1ektronischen Massenmedien in einer bisher
nicht gekannten Inrensirat mit solchen Spots
konfrontierr wurden: Mehr als sechs Stunden
kumulierte Sendezeit wenderen allein ARD und
ZDF fiir die Spors von insgesamr 22 Parteien
auf. In diesem Spannungsfeld von politischer
Chancengleichheit und Rundfunkfreiheit ver
muter Szyszka einen rundfunkrechtlichen Rege
lungsbedarf.



In einer vielbeachteten offemlichen Abend
vorlesung, die die Leirung der »Zundholzfabrik«
zur Abrundung des Programms organisiert hane,
konnte Marion G. Muller (Starnberg) anhand
vieler Beispiele aus den amerikanischen Prasi
denrschafiswahlkarnpfen illustrieren, daB diesel
ben symbolischen Mittel der bewuflten Ken
struktion von Kandidatenimages, mit denen wir
es heute vielfach zu tun haben, bereirs im 18.
und 19. Jahrhundert erfunden und eingeserzt
worden sind.

Der zweite Tag des Treffens war den inhale
lichen Analysen von verschiedenen Produkten
der medialen Politikvermittlung gewidmet. Da
bei war der Bogen bewuBt weit gespannt und
keineswegs auf die kIassischen politischen Infer
mationssendungen des Fernsehens beschrankt,
So beklagte Adi Grewenig (Hannover) einlci
tend, daB die bisherige Forschung viel zu stark
auf das nichrfikrionale Programm des Fernse
hens ausgerichtet sei. Sie selbst betont in ihren
Arbelten den Srellenwertdokurncnransch-flkrio
naler Fernsehmischformen (Dokumenrarspiel,
Faction, Dokudrama) fiir die mediale Politik
verminlung und -aneignung. Da solche Vermin
lungsformen starker auf den Hintergrund der
Ereignisse fixiert sind als auf blolie Aktualirat,
erlauben sie eher vertiefende Versrehens- und
Deutungsprozesse der grundlegenden Sinnzu
sarnrnenhange politischer Handlungen als die
»Oberflachensichr« der Nachrichten.

Unter Riickgriff auf einen mythenrheoreri
schen Ansatz versuchte Ulrich Schmitz (Aachen)
die politische Kommunikation in den modernen
Massenmedien zu entschliisseln. Angesichts zu
nehmender Kornplexitat und »Unubersichrlich
keir« der Gesellschaftwachst der Bedarfder Bur
ger an nachvollziehbarer Sinngebung und
»neuen« Sinnangeboten. Die Massenmedien be
dienen dieses Bedurfnis, indem sie die politische
Kommunikation zunehrnend mitrels bekannrer
Motive aus Mythen- und Marchenwelr kodieren.

Fiir eine versrarkte Beachrung der visuellen
Komponemen massenmedialer Politikvermirt
lung pladierten Georg Schutte und Peter l.udes
(Siegen). Generell erscheint ihnen die zuneh
mende Visualisierung als ein wesenrliches Em
wicklungsmerkmal politischer Kommunikation
im ModernisierungsprozeB. In vergleichender
Perspektive untersuchten sie den Bildinhalt von
sogenannten »Schlusselbildern« aus Fernseh
nachrichten in den USA und der Bundesrepu
blik aus den siebziger und achtziger Jahren. Da
bei lassen sich sowohl kulrurspezifische Unter-
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schiede wie auch Gemeinsamkeiten aufweisen,
allerdings keine eindeutigen historischen Trends
der Bildgestaltung.

Ulrik« Riittger und Hartmut Weller (Ham
burg) beschafiigten sich mit der Form des po
Iitischen Interviews. Dabei ging es ihnen speziell
urn die Frage, ob solche Interviews im Rahmen
politischer Informationssendungen schnell, pro
vokant, aggressiv und hart gefiihrt werden kon
nen, wie es dem Inszenierungsstil des modernen
Infotainrnenrs enrspricht, ohne gleichzeitig zum
inhaltsleeren Schaukampf zu degenerieren, der
kaum noch ernsthaft als Politikvermittlung an
zusprechen ist.

In seinem abschlieBenden Vomag zeigte Fritz
Plasm (Innsbruck) am Beispiel der Freiheitli
chen Parrei Osterreichs (FPO) den moglichen
Zusammenhang zwischen dem Aufstieg rechts
populistischer Parteien und einer von Skandalen,
MiBbrauchen und MiBstanden dominierten Me
dienagenda auf. Infolge verscharfier Konkurrenz
im Mediensystem und von veranderten Stan
dards einer neuen journalistengenerarion hat
sich das Fernsehen tendenziell in Richtung einer
»populistischen Nachrichtenlogik- bewegt, die
insbesondere in Wahlkampfzeiten das Bild der
Politik pragt, Plassers zentrale These besagt, daB
die nichtintentionale Synchronirat von »populi
stischer Nachrichrenlogik« und populistischer
Selbstinszenierung rechtskonservariver Parteien
gerade in Zeiten erodierender Sozialstrukturen
und gesellschaftlicher Bindungen zu schweren
Legitimationsproblemen und polirischen Krisen
westlicher Dernokratien fiihren kann.

Wie schon an anderen Stellen der Tagung
drehte sich auch hier die Diskussion vor allem
urn die Frage, ob die solchen Analysen zugrun
deliegende kulturpessimistische Perspektive und
die zumindest implizite Medienschelre nichr zu
iiberzogen ausfallen. Wenn sich auch die viel
faltigen Ergebnisse einer solchen Veranstaltung
nicht in wenige Schlagworte zusammenfassen
lassen, so konnte doch die generelle Botschaft
von Lauenburg in dieser Warnung vor einer
Uberschatzung des Einflusses der Medien bei
der Produktion von Politikverdrossenheit und
gleichzeitiger Unterschatzung der Einflusse an
derer, politikendogener Faktoren gesehen wer
den. Wahrscheinlich werden auch die Verande
rungen in der medialen Informationsgebung
und -prasentation noch vielfach uberschatzt. In
sofern ist auch nach Lauenburg bei vorzeitigen
Kausalzurechnungen Vorsicht geboren.

FRANK MARCINKOWSKI




