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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-
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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 .
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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



»Zeitung fiir die elegante Welt «. Leipzig 1801
1815. »D er Freimiithige oder Scherz und Ernst «,
Berlin 1803-1815. sowie das »M orgenblatt fiir
gebildere Stande«, Ttibingen 1807-1815) einen
von der musikalischen Fachpresse differenten
Diskurs medial verbreiter haben, Dessen Ent
wicklung konne »nur sozial- bzw. kommunika
tionsgeschichdich erklart werden«, nicht »aus

schlieBlich pressegeschichtl ich « (5. 2) - ohne,
wie er an anderer Stelle beronr, ganzlich auf
pressegeschichdiche Elernente zu verzichten.
Diese Berrachrungsweise, basierend auf wissen
schaftsgeschichdichen Befunden - Hartwig Geb
hart wird rechtens zitiert, andere Auroren hatten
vielleichr ebenso eine Reflexion verdient - ent
spricht dem Paradigmenwechsel von der Presse
zur Kommunikarionsgeschichte. Sie verleiht der
Arbeit eine soziologisch-kommunikalionstheore
tische sowie eine sozialgeschichdiche Dimen
sion . die - so rneine Zuvers ichr - ganz gewiB
auch jenen Forschern bald ins wissenschaftliche
Bewullrsein geriickt sein wird, die »standhaft«
wie »srandfest« nichr von altemariver, sondern

von alter Warte aus weiterhin nur »Medienge
schichte« betreiben oder schaffen wollen , vor
nehmlich oder ausschlieBlich unter Aspekten der
Produktion und Technik.

Prinzipiell best ichr die Arbe it, wei! sie ausge
tretene Pfade presseh istorischer Forschung kon
sequent meidet, So halt der Verfasser am Ende
der Einleitung fest . daB es nicht »urn die Aus
grabung historischer Einzelheiten« geht. also
»um bislang unbekannte Details iiber Kompo

nisten, Werke oder Auffiihrungen. sondern urn
die wesendiche Bestimmung des frtihen Mu
sikfeuillelons als Kommunikationsmedium der
gebildeten Stande in Deutschland 1800« (5. 2).
Diesen einnehmenden Eindruck verrieft die kri
tische Auseinandersetzung mil der musikbezo
genen Pressehistoriographie. die »unter dem Vor
zeichen einer pradominanten Ereignisgeschichle
mil einer deskripliv-phanomenologischen Me
lhode« stehl (5. 6).

Das Lob der vorliegenden Arbeil weiler forr
zusetzen. mag iibertrieben scheinen. gerade fiir
eine Rezension , die so spal erfolgl; bei naherer

Betrachtung aber nichl. Vieles zeichnel die Stu
die aus. die durch ein Graduierrenstipendium
des Landes Nordrhein-Weslfalen im Namen der
Universilal Dortmund gefordert wurde. So ge
lingl es dem Verfasser . erstmals den kommuni
kativen Gebrauchswert mus ikalischer Bildung in
Deutschland urn 1800 zu ergriinden . aufzu-
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schliellen sowie systernatisch zu entschlusseln.
Zugleich schaffl er es, den Blick fiir AnHinge
journalisrischer Formen und Gesraltungen zu
scharfen und das Interesse fiir ahnliche kommu
nikationshistorische Fragen zu wecken , die ab
seits des breiten zeitgeschichtlichen Forschungs
moms auf ihre Erkundung barren. Mit den Ab
schnirten »Krit ik der musikbezogenen Pressehi
storiographie- (Kap. 1). »Funktionale Aspekte
des friihen Feuillerons« (Kap. 2) und »Zur Ge

schichte des Musikfeuillerons- (Kap, 3) liefert
Tadday sogar einen hochrnogenden MaBstab fur
kommunikationshistorische Studien, die sich

kiinftighin mit Phanomenen der Geburt des rno
dernen Journalismus beschaftigen wollen, aber
niche nur fiir solche.

Unter diesern Gesichrspunkt gewinnt die Ar
beit an Bedeutung, je konzenrrierrer man sich
ihr zuwendet, je langer man in ihr verweilt,
ohne damit auch nur im entferntesten die er
zielten Resultate aus der inhaltlichen Analyse

sarnrlicher musikbezogenen Beitrage der drei
feuilletonistischen Kulturzeirungen (s. oben)

entwerten zu wollen. 1m Lichte der kundigen
wie gewandren Handhabung wissenschaftlicher
Insrrumenre, der fundierten Herangehensweise
und iibersichtlichen Vorbereitung der Analyse
schon von einern Modell schlechthin fiir kom
munikationshistorische Arbeiren iiber andere
»Anfange« zu sprechen, ware unangebrachr, wie
denn sonst; von einern hochst anregenden Lehr
stuck jedoch nicht. kredenzt es doch so manche
Perspektive. die aufzunehmen oder weiterzuent

wickeln wert ist. auch urn »aus Geschichle lernen
zu konnen«. z. B. im Blick auf den trtigerischen
Forrschrimoptimismus der Aufklarung und der
Eigendynamik eines Marktes. der den Gesetzen
von Gewinn und Verlusl. von Quantit3t und
nicht von Qualitat gehorchl.

Diese Bewertung ist vornehmlich fiir jenen
Teil der Fachiiffentlichkeit gedachl, der filr hi 
storische Themen samt ihrer potendell iiberzeit
lichen Reichweile zumindeSI ausreichend aufge
schlossen ist. DaB dieser Teil im Verlaufe des
allmahlich offener gewordenen Wissenschafts
verstandnisses groBer wurde. liegt nicht zuletzt
an so ausgezeichneten Studien wie der vorl ie
genden. Ohne sie hatte das Interesse an histo
rischen Fragen gewiB keinen so feslen Plalz in
der Lehre und Forschung gefunden. Wer anderes
meint. moge aufstehen und es bekunden, aber
auch begrilnden.
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