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haltnisbesrimmung von publizistischem System
und lebensweltlicher Offentlichkeir eine an Auf
schliissen reiche Konkrerisierung erfahren konn
teo Dazu besonders geben beide Arbeiten auf
unterschiedliche Weise anregende Denkanstofle.

ULRICH MOLLER-SCHOLL, Berlin

Barbara Mettler-von Meibom : Kammunikation in
der Mtdimgm//schaft. Tendenzen, Gefahrdungen,
Orientierungen. - Berlin: Edition Sigma 1994, 196

Seiren , DM 27.80.

Barbara Mettler-von Meiborn, seit langem en
gagiert am Institur fur Information- und Korn
munikatlcnsokolcgie (IKO) und bekannr fiir
das, was man in den letzten Jahren als rnedien
oder kommunikarionsokologlsche Ausrichrung
der Kommunikarionswissenschaft zu bezeichnen
beginnt, hat Arbeiten aus den spar en 80er und
friihen 90er jahren gesammelt und unter dern
eine Spur zu farblosen T itel »Kom munikation
in der Mediengesellschafi- vorgelegt , Es handelr
sich urn eine Srudie iiber soziale Kosten in der
Informarionsgesellschafr aus dern Jahre 1987.
ein Pladoyer fiir einen »norrnativ ethischen«

Dialog (bei dern man sich fragt, warum die
Begriffe normariv und ethisch gedoppelt wer
den). sowie verschiedene Arbeiten, die ursprung
lich einrnal Gurachten waren, so uber neue Tech
nologien zum A1lrag von Farnil ien , iiber Korn
munikarion und Stadt und uber den Mobilfunk.
Insgesamr pragr den Band der bekannte Alar
mismus der Aurorin : »Bereitet sich nicht nur
eine Okokatastrophe vor, sondern rnogl icherwei
se langfristig auch eine Kornmunikationskara
strophe? Und wenn ja, was heiflt dies bezie
hungsweise wie konnen wir dem wehren?«
(S . IOOf.)

Dabei muB iiber die Berechrigung der kom
munikationsokologischen Perspekrive nichr ge

strinen werden. In der Tar erzwingr das Zusam
menschalten der Endgerare Fernseher, Telefon
und Personalcomputer und die Verb indung die 
ser neuen Kommunikarionsmoglichkeiten mir

alten Medien die Enrwicklung einer neuarrigen
Kommunikationskultur. Mettler-Meibom har
auch rechr, wenn sie bei ihren »okologischen.
Oberlegungen den breiren Kommunikarionsbe
griff dem engeren Medienbegriff vorzieht: »Der
eben falls in der Ureratur anzurreffende Begriff
der Medienokologie scheinl mir (...) zu kurz

zu greifen. Storungen in Kommunikationsbezie
hungen werden zwar entscheidend durch Me
dien hervorgerufen, doch nichr durch diese al
leinl« (S. 97f.) Die Grundfrage nach Gleichge
wichr und Ungleichgewichr ist empirisch zwar
schwer zu fassen (was die Verfasserin auch
prompr zu polemischen Bemerkungen iiber ei
nen »em pirizist ischen Wissenschafubegriff.
treibt), aber ohne Zweifel berechrigr.

Die Studien selbst tragen dann aber nichts
zu einer ser iosen Grundlegung des Begriffs der
Kommunikarionsokologie bei. Die Autorin un
tersucht an keiner Stelle mit iiberpriifbaren Me
thoden , was sich eigentlich im »Nerz« moderner
Gesellschafren veranderr und wie die rechnisch
inzwischen gegebene Chance, eine »Punkr-an
viele-Struktur- in eine »Punkt-zu-Punkr-Srruk
tur« zu verwandeln, auf die Menschen wirkt.
Vielmehr riickt sie, von hochsr allgerne inen Zi
taten H.E Schurnachers, Frederic Vesters oder
Giinlher Anders ausgehend, der Wirklichkeit
mit dern altbekannten Vorurreil zu Leibe, »wie
schadlich technisch unrersrutzte Kommunika
tion fiir eine lebendige Kommunikarion sein
kann!« Reproduzierr wird der Kulr der Nahe
und die Verreufelung »kalter« Technik: und dies
mit Bezugnahme auf kommunikationswissen
schafdiehe Triviall ireratur (Neil Postman, Marie
Winn etc.) oder gar auf einen »anregenden Bil
dungsrornan« von Noah Gordon. Per Saldo ist
das Buch cine etwas zu banale Wiederauferste
hung der Technikkritik von Ludwig Klages,
Marrin Heidegger oder Friedrich Georg Jiinger.
Was fehlt, ist allerdings deren Sprachgewalr und
denkerische Konsequenz.

Am deurlichsren wird die Grundtendenz der
Aurorin in ihrer Analyse des Mobilfunks, den
sie ganzlich unter der Perspekrive »totale Er
reichbarkeit als Endvision einer technischen
Enrwicklung« (S. 163) sieht, Die Idee , daB Men

schen mir vagabundierender Zeiehenkompetenz
in der Lage sein konnlen, rechnische Apparate
je nach Situation sinnvoll zu benutzen. erorrerr
die Verfasserin gar nicht. Ein Anrufbeanlworrer
kann auch zur Verzogerung von Kommunika
tion eingesetzr werden; viele Menschen benur
zen ihn als Filter und priifen zuersr einmal. wer
anruft, bevor sie sieh in das Gesprach einschal
ten. Man mag am Ende einer - moglichst durch
empirisches Material gestiitzren - Analyse zu
dem Ergebnis kommen, daB zu wenige Men
schen sich solche Kompetenz erarbeiten. Men
ler-Meibom aber erwagt diese Zwieschlachtig
keit der Apparatur iiberhaupr nieht und bietet



auf d iese Wcise cine fast mystische, in jedern
Fall aber unreflektierte Verteidigung der »Le
benswelr« gegen die Technik.

Es kommt dazu, daB der Band von argerlichen
Sottiscn durchsetzt ist. GUnther Anders' kulrur
kritisches Werk »Die Anriquiertheit des Men 
schen« mag man schatzen: ihn als »ersren schar
fen Analytiker der Mediengesellschaft« zu be
zeichnen (S. 168) ist abwegig . Wie ware es mit
Robert Prutz, Max Weber, Theodor W. Adorno
oder Max Horkheimer? Peministische Perspek
tiven in Ehren; das Autotelefon als rnannliches
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Herrschaftsinstrument (»Frauen verzichten in
der Regel auf diese Investirion- ihr Lebenszu
sammenhang widersprache eher einer solchen
Anschaffung.« S. 177) ist cine zu klobige These.
Am SchluB formuliert Mettler-Meibom ..elf
Empfehlungen fiir den Umgang mit Medien«,
die sie endgiiltig als die Sandra Paretti oder
Rosamunde Pilcher der Kommunikationswissen
schaft ausweisen . Beispiel: »Prufe, wie Dein Urn
gang mit Medien Deine Fahigkeir, Liebe zu ge
ben und zu empfangen, beeinfluBt• .

PETER GLaTZ. Miinchen

INTERNATIONALE KOMMUNlKATION / MEDlEN IN EUROPA

Robert L. Stevenson: Global Communication in
the Twenty-First Century. - New York. London:
Longman 1994, 382 Seiren, s 46.25.

1m amerikanischen Universitars- und Wissen
schaftsbetrieb gibe es einen Typ von Fachlirera
tur, der unter dem Narnen »Texrbook« firmiert .
Dabei handelt es sich urn Lehrbucher, die in
ein wissenschaftliches (Teil-)Gebiet einfuhren
und einen Oberblick iiber dieses liefern . Ge
schrieben werden solche Biicher in den USA
aber nicht nur aus Griinden der Didakrik, son
dern vielmehr auch , weil sie lukrativ sind . Sie
erscheinen in vergleichsweise hohen Auflagen ,
was bei Spezialstudien eher selten ist, und ver
sprechen somit betrachtliche Tantiemen .

Auffallend ist, daB es in der deurschen Pu
blizistik- und Kommunikationswissenschaft an
einer solchen Gattung weitgehend fehlt. Lehr
biicher gibt es im Fach hierzulande nur verein
zeit . FUr die akademische Lehre ist dies , wie
viele wissen , ein Desiderat. Ausschlaggebend da
fiir durfre niche nur der begrenztere Absatzmarkt
fur solche BUcher sein , sondern auch cine andere
Gesinnung. Sind solche Lehrbiicher bei uns an
sich schon wenig vorhanden, so besreht erst
recht eine Lucke fiir das Gebiet Internationale
Kommunikation. Es ist schon etwas paradox:
Zwar wird immer wieder die geringe Auslands
berichrerstartung (und damit Provinzialitat) in
den Vereinigten Sraarcn beklagt im Vergleich zu
derjenigen der »weltoffenen« deutschen Medlen .
In der kommunikationswissenschaftlichen For
schung ist es dagegen eher urngekehrr : Hier
spielr Internationale Kommunikation in den

USA eine viel greBere Rolle als bei uns, Dafur
ist das (Nicht-)Vorhandensein von entsprechen
den Lehrbiichern nur ein Symptom. Jedenfalls
ist das anzuzeigende, als Textbook angelegte
Werk von Robert L. Stevenson (Chapel Hill)
keineswegs das einzige fiir dieses Gebier , Ein
anderes wurde nur ein Jahr vorher publizien:
Howard Fredericks »Global Communication &
International Relations• .

Instruktiv an Stevensons Buch ist nicht nur,
wie der Stoff (in 14 Kapirel) zerlegt, sondern
auch, wie er verminelt wird . Die verschiedenen
Kapirel haben einen bestimrnten, gleichanigen
didaktischen Aufbau. Zunachst wird jeweils kurz
die Intention des Kapitels urnrissen , also was
man erwarten kann (»About this Chapter«).
Dann folgt eine HinfUhrung zum Thema des
Kapitels (vlnrroducrion«). AnschlieBend wird
dieses Thema Schritt fiir Schritt entfaltet, auf
geteilt in lauter kurze Abschnine, die zurneist
weniger als eine Seite ausmachen. Danach wer
den die wichtigsren Punkre noch einmal zusarn
rnengefallr (»Main Poinrs«). Die Hinweise zur
weiterfuhrenden Literatur (»For more Informa
tion «) beschranken sich in der Regel auf wenige
Titel , Es schlie Ben sich ferner noch Fragen oder
Aufgaben (»Por Discussion«) sowie jedesmal cine
»Data Base« mit wichtigen staristischen Basis
zahlen an . Aber mit dem deran gegliedenen
Vorgehen sind die didaktischen Kunstgriffe
niche erschopft. Der Autor bedient sich noch
ein iger anderer, urn seinen Stoff an den Leser
»heranzubringen«: Er nirnrnr ihn gewissermaBen
an die Hand. sprichr ihn immer wieder direkt
an , ja forderr ihn auf, sich bestirnrnte Dinge in




