
Mit Hilfe versch iedener Inhaltsanalysen wer
den Themen und Form der Presseberichrerstat
tung und fiir das Fernsehen die Zahl der Be
richte zum Thema »Auslander, Asylbewerber
und Prerndenfelndllchkeit« erfalk Hinzu kom 
men Daten zur Zahl (und Art) der Straftaren,

zu Bedingung und Umfang von (Zu)Wande
rungsprozessen aber auch Bevolkerungsumfra
gen des Instiruts fiir Demoskopie in A1lensbach.

Zumindest ansatzweise zeigt sich, daB die Be
sorgnis der Bevolkerung tiber einen zunehrnen

den AsylrechtsmiBbrauch einem Anstieg frem 
denfeindlicher Srrafraren zeitlich vorausgeht.
D ie Medienanalysen zeigen eine Zunahme der
Berichrersrartung, die sich insbesondere auf die
syrnboltrachtigen Schliisselereignisse fremden
feindlicher Gewalt konzenrrieren , Mit Hilfe von
ARIMA-Zeitreihenmodellen, die samtliche Be
standreile aus Zeirreihen entfernen, die eine kau
sale Interpretation verhindern, beschreiben d ie
Autoren mehrere Zeitreihen und ziehen dann
die Residuen aus diesem Analyseschritt filr
Kreuzkorrelationen zwischen »rarsachlichen und
berichteren« Srrafraren heran. Die Ergebnisse
verdeurlichen, daB die Zahl der tarsachlichen
Straftaten die Inrensitat der Berichterstattung
beeinflufh,

Besratigr wird unrer anderem die Hypothese.
nach der vor allem das Fernsehen zwischen Au
gust 1990 und Juli 1993 durch seine Berichr
erstattung zur weiteren Ausbreitung von frem
denfeindlichen Srrafraten beigetragen hat . Wer
den diese zu nationalen Medienereignissen,

kann sich das Thema im offentlichen Bewullr
sein formieren und zieht weitere Aufmerksam
keit auf sich. Porenrielle Gewaltrater fuhlen sich
regelrecht zur Nachahmung angespornt. zumal
in Rostock die Anwohner am Tatorr ih re extrem
fremdenfeindliche Gesinnung vor laufender Ka
mera art ikulieren konnten. Bekanntlich wurden
nach diesen und anderen auslanderfeindlichen
Aktionen mehrfach Asylbewerber in andere Un
rerkunfie verlegt, was die rechtsextremen Tater

als ihren politischen Erfolg ansahen (vgl.
S. 193). Brosius und Esser zeigen , daB die an
Ereignissen orientierte TV-Berichterstanung an
steckend wirkre , wahrend die den Hintergrund
beleuchtende Berichrerstanung keine anstecken

de Wirkung aufzeigt. Damit besratigen die Au
toren das auch in frilheren einschlagigen Studien
(zulerzt Hans-Jurgm ~ij{u.a.) herausgearbeitete
Aktualitatssyndrorn der (TV- )Auslanderbericht
ersrattung.

Fiir die weitere Forschung schlagen die Au-

toren eine verstarkte - rnoglicherweise auch mit
verdeckten Methoden operierende - Untersu
chung solcher Problemgruppen vor, die rnedien
verrn ittelte Gewalt, aber auch Sex- und Horror
programme bevorzugen. Brosius und Esser atte
stieren abschlieflend dem Journalismus eine Mi
schung von »Unsicherheir« und »Unwissenheit•.
Es herrsche eine Orientierung an Gewalt und
Schaden, wobei vor allem der zunehmende Kon
kurrenzdruck eine eskalierende Berichrersrat
tung begiinstige. Erwahnr werden in diesern
Kontext auch offentliche Auftritte von rechts
extremen Funktionaren, denen einzelne Fern
sehmoderator(inn)en bzw. Redaktionen biswei 
len erkennbar hilflos gegenuberstanden. In vie
len Redaktionen wurde allerdings nach den Vor
fallen von Molin, Rostock und Solingen uber

eine angemessene Berichterstattung diskuriert.
Die vorliegende Srudie von Brosius und Esser

bieter neben einer Aufarbeitung relevanter theo
rerischer und differenzierter empirischer Befun
de innovative methodische Zugange zur Wir
kung der Berichterstanung uber fremdenfeind
liche Gewalt. Die SchluBfolgerungen filr Wir
kungsforschung und Journalismus bleiben rele
vant . Auch unabhang ig von der (begrilndeten)
Erwartung der Autoren, »ob der nachste ge
wohnliche brutale Anschlag gegen Auslander
wieder einen ahnlichen Eskalationsprozef in
Gang setzr« (S. 221) . konnte die deurliche Jour
nalismuskritik der Autoren zumindest durch
Beispiele vorurteilslosender und d~eskalierender

Beitrage einzelner Pemsehjournalisrfinnjen er
ganzt werden. GEORG RUHRMANN, Duisburg
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Der Begriff »Schulfernsehen« bezeichnet in
Deutschland nicht rnehr nur einen Typ von



Minderheitenprogramm. d .h . Sendereihen mit
der auch staatlich intendierten Funktion von
Unterricht durch Fernsehen, sondern hat langsr
auch einen pejorativen Klang. Das hat im we
sentlichen zwei Griinde: Durch das seit jahr
zehnten gewachsene Bildungsniveau in Deutsch
land haben aile Formen von Bildungsfernsehen
erstens weitgehend ihre Funktion verioren. Sic
bii~ten zweitens auch Akzeptanz bei den jewel
ligen Zielgruppen ein, und das, je rnehr die
alltagsasrhetische Anmutung und das funktio
nale Versprechen, das Fernsehen ausstrahlt, sich
zur tagesbegleitenden Unrerhaltung wandelte,
Bildung - das ist es nichr, was vom Fernsehen
heute erwartet wird. Entsprechend wurde sie zur

Marginalie im Programm.
Die privaten Sender unterhalren keinerlei aus

gesprochene Bildungssendungen, es sei denn,
Sponsoren wie die Kirche produzieren mit ei
genem Geld Sendereihen mit bildendem Cha
rakter (Bibelquiz bei RTL). Wo offentlich-recht
liche Anstalten noch Schulfernsehen berreiben,
konzentriert es sich zum Beispiel auf Sprach
kurse. Beim WDR-Schulfernsehen la~t sich an
dererseits auch ein Thernen- und Zielgruppen
wechsel beobachten: Medienerziehung ist ein
neuerer Themenschwerpunkt, womit das Medi
um in eine porenriell selbstkritische Selbstrefe
rentialitat gerar, Das ..Videomagazin- ACT bie
tet jungen Hobbyfilmern die Miiglichkeit, eige
ne Filme vorzufiihren. Und in Schulveranstal
tungen vor Ort, die die Schulfernsehfachleute
des WDR ausrichten, soli diesmal nicht Kin 
dern, sondern Lehrern der richtige Umgang mit
den Medlen beigebracht werden.

Der generelle Zweifel, »inwieweit das Fernse
hen iiberhaupt noch das geeignete Medium fur
Bildungsangebote sci- (Hasebrink et al., S. II).
durchzieht auch die hier zu besprechenden bei
den Sarnmelbande, "Die Zeiten der volksbild

nerischen Euphoric sind voruber«, konstatiert
Alft~dPayrleitner; Hauprabreilungsleiter Wissen
schaft und Bildung beim ORF-Fernsehen
(Mayer [Hrsg.], S. 45). In der Einleitung zu
dem von ihm herausgegebenen Band. einer
Sammlung von Tagungsbeitragen von 1992,
stellt Manfr~d May~r die alles entscheidende
Leitfrage: »Wi e konnen Kulrur- und Bildungs
programme, oft nur fiir inreressierre Minderhei
ten konzipiert, in diesem dualen System mit
Wettbewerbscharakter bestehen? (S. 12)

Die Anrworten, die die Beitrage (aus Landern
wie Gro~britannien, Kanada und Japan) 1992
zu geben versuchten, fielen allerdings unzurei-

chend aus . Das mag erstens daran liegen, da~

schon die Vorstellung von »interessierten Min
derheiren- oft nur eine sinngebende Konsrruk
tion derer ist, die sich an diese Kleinsrzielgrup
pen. die als ..interessiert« vielleichr nur gedacht
werden, wenden mochten, Zweitens durchzieht
viele der hier versammelten Beirrage ein sym
prornatisches Beharrungsvermiigen, welches zum
business as usual neigt. Schulfernsehsendungen
werden noch irnmer in einer traditionellen Weise

konzipiert. Das Ergebnis ist jene Art von Fron
talunterricht vor der Martscheibe, der zu Ein
schaltquoten gefuhrt hat . die oft kaum rneflbar
sind. Zwar haben auch die Redakteure und Pro
duzenten von Bildungssendungen eingesehen,
daB ihre Programme heute anders aussehen
mullten als noch vor zwanzig jahren, journali
stische Darstellungsformen aber werden allen
falls oberflachlich adaptierr: strukturpragend
werden sie selten, Eine Ausnahme mag das Bil
dungsprogramm des britischen Senders Channel
Four darstellen, dessen leitender Redakteur
Derek jones sich urn eine andere Art Bildung
via TV bemiiht hat, bei der - nach seinen Wor 
ten - »erwas Frisches, Leichtes, ein Hauch Jour
nalismus, ein wenig vom Geschick des Doku
rnentarfilrners in die Programme (kornrnr), et
was. das auch die Fahigkeiten der routinierten
und alterfahrenen Produzenten von Bildungs
sendungen erganzen kann« (S. 193) . Gerade in
GroBbritannien ist die Neigung stark ausge
pragt. das ausgestrahlte Fernsehprogramm nur
noch als Nebensache einer Bildungsanstrengung
zu begreifen; die Anstalten entfalten eine urn
fassende verlegerische Tatigkeit , und es drangt
sich der Verdacht auf, die begleitenden Fernseh
sendungen seien manchmal nur noch Werbe
trailer fiir den Absatz der Broschiiren.

Bildungsfernsehen als ein srudiurn generale
via broadcasting - diese Vorstellung ist passe.

Sinnvolle Teilfunktionen flir heute und morgen
lassen sich aber noch angeben: Der multikultu
rellen Realitat der britischen Gesellschaft ent
sprechend, sind Farbige und andere Minderhei
ten Zie1gruppen, urn die sich BBC Education
besonders bemuht. Und das Schulfernsehen von
NHK in Japan versuchr, die Idee des »lebens
langen Lernens« in Programme fiir Senioren urn
zusetzen - ein Trendwechsel zur TV-»A1tenaka
demie-, der auch fiir das freize itreiche Deutsch
land Vorbild sein kiinnte.

In einer europaischen Gesamtschau ist der
deutsche Eindruck von Marginalisierung ohne
hin zu relativieren. In den Niederlanden (aber



auch in Japan) wird Schulfernsehen {und zwar
in den Schulen!} noch weitaus intensiver genutzt
als in Deutschland. 1m Auftrag des Bundesmi
nisteriums fur Bildung und Wissenschaft haben
Mitarbeiter des Hans-Bredow-Instituts Fakten
zum Bildungsfernsehen in den europaischen
Landern (nicht nur der El.l-Mirgliedssraaren)
zusammengerragen. Wie in einern ordenrl ichen

Handbuch kann sich der Leser hier niche nur
tiber die Bildungssendungen der nationalen
Fernsehanstalten inforrnieren , sondern auch
tiber das dahinterstehende Bildungssystem sowie
z.B. tiber die Verbreitung von Sprachkenntnissen
in der Bevolkerung. So entstehr ein Bild not
wendiger Differenzierung: In Portugal beispiels
weise gibt es noch einen groBen Bedarf an be
ruflicher Bildung durch Fernsehen (Hasebrink
et al., S. 164). In Deutschland. mit seinem hoch

enrwickelten System der Berufsausbildung,
scheinr das ganz entbehrlich zu sein (ebd.,
S. 220). Interesse hingegen besteht in anderen
Landern: »In Spanien wird gegenwartig ver
sucht, Bildungsfernsehen aufzubauen; in Bulga
rien stehen einem hohen Bedarf in keiner Weise

d ie erforderlichen finanziellen Moglichkeiten ge
genilber.• (S. 242) Der Band ist bere its 1993
erschienen. Na chzurragen bleibt, daB in Frank
reich im Dezember 1994 ein neuer eigensran
diger Bildungskanal ins Leben gerufen wurde:
»La Cinquierne«, »chaine de television de la con
naissance•.

»Das traditionelle Schulfernsehen befinder
sich trotzdem international auf dem Rilckzug• •

befanden die Bredow-Berichterstauer 1993 zu
samrnenfassend, »Ausnahmen wie der franz osi
sche Fall bestatigen die Regel. (S. 221). Filr ein
rnodernisiertes Bildungsfernsehen wird aber
durchaus Bedarf gesehen. Ais gesamreuropai
sches Programm sollte es, dem Vorschlag der
Hamburger Forschungsgruppe zufolge, vor al
lem die noch unterenrwickelten Sprachkennt
nisse in den Mitgliedssraaten fordern und so zur
europaischen Integration be itragen.

VOLKER LILIENTHAL, Frankfurt/Main
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Eine systernatische Darstellung rnedienpadago

gischer Theorie und Praxis fehlre bislang im
Fundus der Fachliteratur. Diese Lucke soil mit

dem Handbuch der Medienpadagogik geschlos
sen werden. Der Sammelband umfaBt Beitrage
von 24 Autoren und will eine Integration der
verschiedenen Disz iplinen des Forschungsfeldes
(Padagogik, Kommunikationswissenschaft, Psy
chologie, Soziologie u.a.) leisten. Bei einem er
sten Blick in das Inhalrsverzeichnis eroffnet sich
ein weiter thematischer Raum: Die breire Streu
ung der Themen laBt ihn zu einer Fundgrube
werden, die dern Leser allerdings einige Orien
tierungsleistung abverlangt .

1m ersten von vier Hauprkaplreln, »T heorie
ansatze und Traditionen der Medienpadagogik«,
bescheinigt der Herausgeber Wolfgang H. Swo
boda seinem Fach einen »hochgrad ig mit Ste

reotypen. (S. 18) durchsetzten Argumentations
haushalt. In der Kritik und Bewertung der je
weils neuen Medien - seien es der Kinernarho
graph der jahrhunderrwende, Comics oder com
puteruntersnlrzte Lernprogramme - lassen sich
noch immer die ewiggesrrigen und altbekannren
Grundmuster medienpadagogischer Argumenta
tion erkennen: Bewahrpadagogische Modelle
(mit der Intention der Medienkontrolle bzw.

-abstinenz), Inforrnationsmodelle (erwa als Me 
dienkunde in der Schule) , akrivierende, partizi
parorische Modelle (z.B, Videoarbeit in der
auBerschulischen Bildung) , allragscrienrierte,
verhalrensanalytische Modelle (Problernarisie
rung des Medienumgangs und der Nutzungsge
wohnheiten) und qualifikatorische Modelle
(Vermirtlung instrurnenreller Fahigkeiren im
Umgang mit Kommunikationstechnologien).
Die alten Bewahr-, Aktions- und Analysemodel
Ie werden - so Swoboda - immer wieder aufge
griffen und nur unwesendich modifiziert. Me
dienpadagogik muB jedoch in den Blick neh
men, wie die A1lgegenwart von Medien abseits
der Bildungsinstitutionen unsere Kommunika
t ionsweisen und unser alltagliches Handeln be

einfluBt.
Ein Beitrag von DieterBaacke behandelt zwar

zahlreiche interessante Aspekte der Jugend- und
Medienforschung wie quantitative Studien zum
jugendlichen Medienverhalten, historische und




