
er von acht Wissenschaftlern - und das sagl
schon vieles. Das Preludium schrieb der bekann
te Volkskundler Hermann Bausinger. Von ihm
stamrnen sehr intelligente Beitrage: der vorlie
gende stellt sich als Abfolge von Anekdoten dar.
Die weiteren tiber zwanzig »Papiere« sind zwar
nach drei Hauptgruppen gegliedert, aber eine
Ordnung iSI nicht erkennbar: .(1) Pre & POSI:
Cultural Identities and Daily Life... • •(2) In &
OUI: Inclusions and Exclusions.....(3) On &
Off: ...Cultural Identities in the Media•. Fast
aile Beirrage sind kurz, kommen mil ganz we
nigen Literarurverweisen aus und geben eher
isolierte Impressionen wider. Viele haben niches
mil Europa zu tun, berichten z.B. von der Angst
im Film oder der Liebe zum britischen Fullball.

Insgesamr handeh sich urn eine Ansammlung
isoliert entstandener Papiere, geschrieben ftir
Konferenzen ohne weitere Be- oder Verarbei
tung. Diese Melange unter dem Titel ,Walching
Europe. herauszugeben und es als -Media and
Cultural Studies Reader. anzupreisen, das iSI
schon ein srarkes Sttick. Hier wird die Chance ,
den iiberfalligen Beitrag der Kuhurwissenschafr
ler und Volkskundler zum Phanornen Europa
zu schreiben, schlicht verspielt,

HANS J. KLEINSTEUBER, Hamburg

Obseruatoire Europten d~ l'audiovisuel. European
audiovisual observatory. Europaische Audiovisuelle
Informarionsstelle: Staristisches Jahrbuch 1994/
1995. Filmindustrie, Fernsehen, Video und neue
Medien in Europa. - Strallburg:Council of Europe
1994, 279 Seiren, DM 235,-.

In Iralien und Osterreich gibr es - bezogen auf
die Zahl der Fernsehhaushalte - die meisten
Schwarzseher in Europa; in Grollbrilannien und
Litauen finden wir den hochsren Prozentsatz an
Haushalten mil zwei und mehr Fernsehgeraten;
die Portugiesen verzeichnen den grollten Fern
sehkonsurn, im Schnier namlich 250 Minuten,
dagegen gucken die Deutschschweizer mit 129
Minuten am kurzesten in die Rohre,

Wer sich ftir solche Daten tiber die audiovi
suellen Medien und deren Nutzung interessiert
- gedacht ist laut Vorwort des Statistischen [ahr
buchs offenbar vorrangig an die audiovisuelle
Indusrrie -, dem wird hier ein umfassendes An
gebot gemacht. Verfasserin isr die Europaische
Audiovisuelle Informationsstelle, die ihren Sitz
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in Suallburg hat. Sie wurde im Dezember 1992
auf Beschlulldes Europarates gegriindet und ver

tritt die Interessen von 33 Mitgliedssraaten .
Das jahrbuch, das fiir 1994/1995 zum ersten

Mal vorgelegr wurde, kann nur als erster Versuch
der Datenubersicht verstanden werden. Viel
Pragmalismus war da am Werk, wie einleirend
auch beronr wird. Gearbeiter wird mil einem
»variablen Europa«, d.h. in den Tabellen und
Schaubildern werden jeweils nur die Sraaten pra
sentiert, ftir die auch Daten vorliegen, so dall
die Zahl der vertretenen Lander permanent
wechselt. Zusatzlich werden zum Vergleich meist
Daten aus den USA und aus Japan herangezo
gen.

Die Darstellung der Daten fiir den Zeirraum
von 1985 bis 1993, teilweise auch schon bis
1994, iSI in sieben Kapitel gegliederr. Kapitel 1
liefert Basisdaten zur Bevolkerung in den Mit
gliedslandern der Inforrnarionsstelle, die Zahl
der Haushalte, Ausgaben der Haushalre fiir Frei
zeit, Kulrur und BiJdung sowie Winschaftsda
ten. Kapitel 2 rnachr Angaben zur technischen
Ausstanung der Haushalte , das drirre Kapitel
lragt die Uberschrifr »Die Unternehrnen und
die Beschaftigungslage«. Kapitel 4 geht auf die
Filmindusrrie, Kapitel 5 auf Video und neue
Medien ein. Das sechsre Kapitel schlieillich iSI
dem Fernsehen gewidrnet, das siebte der Wer
bung. Jedes Kapirel wird eingeleitet mit Anrner
kungen zur Methodik, und dabei wird sehr
schnell deudich, wo das Problem dieses jahrbu
ches Iiegr: Hier werden Apfel mil Birnen und
Birnen mil Bananen verglichcn. Denn bei Da
tendcflnlrionen und Datenerfassung herrschr al
les andere als Einigkeit; insofern werden in dem
Jahrbuch Dalen ncbeneinander gesrellt, die in
vielen Fallen gar nichr vergleichbar sind , besten
falls also fiir Tendenzen stehen. So soli es dann
auch eine der Aufgaben der Inforrnationssrelle
sein, auf eine Harmonisierung hinzuwirken , so
dall in Zukunft ein Vergleich moglich wird. Die
Einlelrung zum Jahrbuch hebr daher auch her
vor, dall man keineswegs in Anspruch nehme,
die Harmonisierungsaufgabe bereirs erfiilll zu
haben.

Ober dieses gravierende Problem (das der In
forrnarionssrelle nicht anzukreiden iSI) hinaus
sind jedoch einige kritische Anmerkungen zur
Prasemalion der Dalen in dem Jahrbuch ange
brachr, So wird eingangs hervorgehoben, dall
Geldbetrage, urn einen Vergleich zu errnogli
chen, in ECU umgerechnet werden; niche ein
sehbar iSI allerdings, warum diese sinnvolle Em-
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scheidung niche konsequent durchgehalten wur
de. Daruber hinaus wird deurlich, wie fragwur
dig die Angabe absoluter Zahlen ist, Da wird
zum Beispiel fUr Israel die »Zahl der Kinosale«
mit 24 verzeichner, An anderer Stelle zeigr sich
jedoch, daB der durchschnittliche jahrliche Ki
nobesuch pro Israeli mit 4,7 im internationalen
Vergleich am hochsten liegr, wahrend die Deur
schen im Schnier nur 1,61mal pro Jahr in die
3.709 Kinosale gehen. Auch die Kategorien fUr
den Vergleich sind nicht immer so ganz einsich
rig. Da unrerscheider zum Beispiel eine Tabelle
uber die Herkunft des Programmangebots »eu
ropaische Werke«, »unabhangige Produkrionen«
sowie »neuere Werke•. Was neuere Werke sind,
laBt sich nicht errnitteln , ebensowenig wird
deutlich , inwieweit dies eine Kategorie ist, die
mit den beiden anderen zu tun hat. SchlieBlich
erscheinr zweifelhaft - gerade auch angesichts
der Diskussion uber Quoten fUr europaische
Produktionen - warum nichr-europaische Werke
hier nicht in den Vergleich einbezogen sind. Da
sich etwa fUr die ARD die Prozentsatze fUr eu
ropaische und fUr unabhang ige Produkrionen
fast auf Hundert addieren, erweckr dies den
Eindruck, als ob die ARD etwa keine amerika
nischen Spielfilme zeigte.

Woher die fUr Tabellen und Schaubildern ver
wendeten Daten starnrnen, wird jeweils angege
ben, eine Qualifizierung der Quellen finder hin
gegen nicht stan.

SchlieBlich ist der Inforrnationsstelle fur die
Arbeit am nachsten jahrbuch zu ernpfehlen, sich
noch viel mehr als bei dieser Ausgabe der Un
tersnlrzung jeweils einheim ischer Expertfinnlen
zu versichern: Nicht nur, daB die deursche Wort-

KOMMUNIKATIONSGESCHICHTE

Ulrich Tadday: Die Anfiingt det Musikftui//ttons.
Der kommunikative Gebrauchswert musikalischer
Bildung in Deutschland urn 1800. - Stuttgart, Wei
mar: Metzler 1993, IX, 376 Seiren, DM 78,-.

Ulrich Tadday legt mit »Die Anfange des Mu
sikfeuilletons« eine Arbeit vor, die exquisit das
inrcrdisziplinare Denkbild der Kornmunikati
onswissenschaft erfullr und belebr, bclcgt allein
schon durch seine zwar kurz gefaBte, dennoch
gut argurnentierte Disranz zur traditionell be-

wahl (Uberserzung) gclegendich Unrerhaltungs
wert annirnrnt , sondern auch die Datenprasen
ration miiBte praziser werden, urn MiBverstand
nisse zu vermeiden. Am Beispiel einiger Anga
ben fiir die Bundesrepublik Deutschland laBt
sich das demonstrieren: So etwa, wenn in einer
Tabelle zu ..Einnahmen und Aufwendungen der
ARD-Regionaldienste insgesamr- niche angege
ben wird, welche Programme hier gerneint sind,
vier Seiten zuvor aber (nur) die dritten Program
me von ..Hessischer Rundfunk«, ..Ostdeutscher
Rundfunk Brandenburg« und »Dienst Freies
Berlin. als offentlich-rechrllche Regionaldienste
fiir die Bundesrepublik Deutschland eingetragen
werden. Die Angabe, die dritren Programme
wiirden sich durch Gebiihren und Werbung fi
nanzieren, verrnittelt den Eindruck, daB sie Wer
bung ausstrahlen, laBt jedenfalls nichr erkennen,
daB die Finanzierung durch Werbung hier nur
in indirekter Weise geschieht. Das ZDF gehorr
laut Jahrbuch zu den jungsten Fernsehprogram
men, da der Ausstrahlungsbeginn mit 1993 ver
zeichner wird, BI kann dagegen - so siehr es
hier aus - auf eine mehr als 40jahrige Programm
geschichte zuriickblicken. Und schlieBlich heiBt
es, die 27 Offenen Kanale wiirden durch die
Landesregierungen verwalret,

Und dennoch : Dieses Sratisrische Jahrbuch
bietet spannende Lekture, Es ist zu hoffen, daB
schon bei der nachsten Ausgabe besser vergleich
bare Daten vorgelegt werden konnen . Schade,
daB sich (auch) diese Darensamrnlung auf die
audiovisuellen Medien beschrankt. FUr die
Printmedien fehlt cine solche internationale
Ubersicht .

CHRISTINA HOLTZ-BACHA, Mainz

triebenen historischen Musikwissenschaft
(Kap. I), vor allem aber durch seine zahlreichen
Beziige zur Musik im Zentrum der Studie
(Kap. 5). Sie setzt am Phanomen der Griindung
mehrerer Tageszeitungen in Deutschland gleich
zu Anfang des 19. Jahrhundens an, die in ihrer
Aufmachung und Erscheinungsweise der politi
schen TagespresseangepaBt waren, sich aber aus
schlieBlich kuhurellen Themen widrneren.

Tadday geht von der These aus, daB die drei
bedeutendsren Kulturzeitungen dieser Art (die




