
SchulungsmaBnahmen Hir Mitarbeiter reicht,
Nun ist ein bekanntes Manko, daB eine derartige
Begriffsausdehnung unweigerlich zu Lasten ana
Iytischer Trennscharfe geht: Wer einem einzigen
Begriff allzuviel Bedeurungsgehalt aufburdet,
steigert dam it nicht aurornarisch seinen Erkla
rungsgehalt - im Gegenreil, Ferner wirkt aus
kommunikationswissenschaftlicher Sicht sto
rend, daB aile rnoglichen Prozesse organisarori
scher Komrnunikation unter dern Blickwinkel
okonomischer Rationalitat analysiert werden,
auch dann, wenn dies nicht irnrner angebrachr
erscheint.

Und so nimmt es nicht wunder, wenn man
in den folgenden 16 Praxisbeitragen den Begriff
"Social Marketing. rneist vergeblich sucht. •Ob
man die vorgestellten Programme und MaBnah
men im Einzelfall nun besser als Unternehmens
kornmunikarion, Offentlichkeitsarbdt, Public
Relations, Public Affairs, Social Marketing oder
- wie ein Autor vorschlagt - als -soziale Kom
munikation- bezeichnet , lassen wir dahinge
stellt«, rnerken die Herausgeber dazu im Vorwort
an. Der Rezensent ist der Meinung, die Exper
tinnen und Experten aus der Praxis haben recht
daran getan, ungeachtet der definitorischen Be
muhungen der Editoren auf die Vielfalt oben
genannter eingefuhner Begriffezuruckzugreifen.
Wo dann doch, wie im Beitrag von Klaus Elfts,
von »Marketlngkonzeptionen« fur das -Produkt
Krankenhaus « die Rede ist und es inhaltlich in
erster Linie urn die Aufstellung und Kornmuni
kation von Qual iratssrandards an das Personal
sowie urn Offentlichkeitsarbeit geht, wirkt die
aufgepfropfte Begrifflichkeit rnerkwurdig fehl
am Platze. Warum nicht mit Bewahrtern spre
chen, von Organ isationskommunikation nach
innen und auBen mit dem Ziel der 1magepflegc?

In den we ireren Beitragen erfahrt der Leser
interessante Details aus kommunikationsbezoge
nen Arbeitsfeldern von Offenrlichen Blbliorhe
ken (Purr Borchardt), des Theaters (RolfBolwin),
der Kirche (Manfrrd Becker-Huberti}, des Sport
vereins (Rulf Meier), des internationalen ju
gendaustauschs (Thomas Osurhr/d), der Ent
wicldungshilfe (Rrnau Girs/rr), des Spendenwe
sens (Christuph Zrllrr), der Deutschen Verkehrs
wacht (Hans-Jurgm Birrwisch und Kath/un Eg
gas), einer Winschaftszeitung (Ulrich Brutkr
un), des Lobbying (Hrrmann Schu/u- ~nnbur),

des Regionalen Gebietsmarketings (Horst Schnri
tkr), eines Fiirderprojekts fur berufliche Weiter
bildung (Klaus Griibrnrr), der Hochschule (Rai-

ner E. Klemk»), eines Radiosenders (Ralf Siep
mann) und der kirchlichen Medienpublizisrik
(Martin Thull) - wobei man allerdings gerade
bei der Lekrure des letzten Beitrags den Ein
druck hat , daB hier viel mehr von Absarzrnar
kering als von Social Marketing die Rede ist.

Fragen wirft schlieBlich die komrnemierre
Bibliographie am Ende des Buches auf, denn es
ist nicht recht einsichtig, nach welchen Krirerien
die Auswahl der don aufgefuhrten 35 Titel er
folgte. So erscheinen hier Werke aus dem Be
reich der Massenkommunikationsforschung, die
nur mittelbar mit dem Therna des zu bespre
chenden Bandes zu tun haben, wahrend selbst
einige deutschsprachige Monographien tiber

Social Marketing - so erwa Susanne von Roehls
»Social Marketing Kampagnen- (I 99 I) oder der
Band "Social Marketing- von Philip Kotler und
Eduardo Roberto (I 99 I) , ganz abgesehen vom
GroBteil der Flut entsprechender Veroffentli
chungen im angelsachsischen Sprachraum, keine
Erwahnung finden.

Wie laBt sich ein kritisches Resurnee formu
Iieren? Der im einleitenden Beitrag entwickelten
Programmatik der Herausgeber kann man mit
Skepsis begegnen. Die Berichte aus den verschie
denen organisatorischen Arbeitsgebieren hinge
gen bieren reiches Anschauungsmaterial fur
Praktiker, die mit PR-Aktivitaten im weiresten
Sinne zu tun haben, und auch in wissenschafr
lichen Seminaren zum Thema Offentlichkeits
arbeit konnen die Praxisbeltrage zu weiterer
Analyse mit Gewinn herangezogen werden.

GEORG WIEST, Augsburg

Gunther Schulze-Fursrenow/Bernd-Jiirgen Martini
(Hrsg .): Handbucb PRo Offentlichkeitsarbeit in
Winschaft, Verbanden, Behorden. Grundlagen und
Adressen. - Neuwied, Krifrel, Berlin: Luchrerhand,
2., neubearb . Aufl. 1994, Loseblarrwerk, 2 Ordner,
734 Seiren, DM 198,- .

Was macht in Ringordnern abgelegtes Wissen
uber Public Relations amaktiv? Seine Nutzlich
keit im praktischen Berufsalltag: Ein Griff und
die beniitigte Handlungsanleitung, die gesuchte
Adresse ist (hoffentlich) gefunden . Dabei wachst
die Informationsmenge mit jeder Nachlieferung
schrittweise an, der Nutzer wird anfangs nicht
von einem mehrbandigen Kompend ium »er-
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schlagen «. Und: Gerat ein Buch bald in Ruck
stand zurn Leben. vermag eine Loseblattsamm
lung standig auf dem laufenden zu sein.

Yor allem urn solche Yorziige optimal urnset
zen zu konnen, liegt nun seit 1994 eine zweite
Auflage des »Handbuches« vor, Sie wurde - so
der Luchterhand-Yerlag - »vollstandig iiberar 
beitet« , der Tirel hingegen nur leicht variiert .
Die Auflagenzahlung bezieht sich dabei auf die
erste Ausgabe von 1986 (.Handbuch fiir Of
fendichkeitsarbeit von Wimchaft. Verbanden ,
Behorden und Institurionen«), ein Yorgangerti 
tel war bereirs 1966 von Werner Miihlbradt ge
griindet worden. Zum bisher igen Herausgeber
Gunther Schulze-Furstenow, viele Jahre in der
PR-Aus- und Weiterbildung sowie als PR-Bera
ter tarig, trat der Medien-Fachjournalist Bernd
Jiirgen Martini hinzu , Die jetzige Neubearbei
lUng war bereits eher geplant, die Editoren woll
ten aber erst festere Konturen der nun gesamt
deutschen PR-Landschaft abwarten.

Auch die zweite Auflage versucht - und dies
ist ein Unrerschied zu manch anderer Loseblan
sammlung - kein blofles »Rezeptbuch« zu sein,
sondern ebenso in die •Theorie des Kochens«
einzufuhren. Dafiir stehen z.B, Beitrage von Bar
bara Baems zurn Verhaltnis Journal ismus - Of
fenrlichkelrsarbeir, von Gunter Bentei« iiber Zu
kunfrsperspekriven von PR als Teilbereich of
fentlicher Kornmunikation, von Otfritd [arren
iiber Politik und politische Kommunikation
oder von Christian Lutz uber Kommunikations
kultur in einer sich wandelnden Gesellschaft.
Gunth~r Schulze-Furstenour selbst ist mit seinern
Konzeptions-Modell fiir gesellschaftsorientierte
Publi c Relations vertreten, Der weitgespannte
Bogen vom theoretischen Fundament zum tag
lichen Handwerk wird zwangslaufig nicht aile
Nutzer, sowohl nach der einen wie zur anderen
Seite hin . zufriedenstellen konnen. So mag man 
cher beispielsweise Standard-Themen aus dem
.PR-Insrrumentekasten« (.Wie schreibe ich eine
Pressemilleilung?« oder . W ie wird eine Presse
konferenz organ isiert?) - zumindest bis zur 6.
Erganzungslieferung (August 1995) - vermissen.
Ein weiteres Spezifikum der vorliegenden Lose
blallsammlung stellt neben ihren auch theore
tischen Ambitionen die Orientierung auf PR
treibende Organisationen dar. viele davon sind
mit Portrats vertreten. Dadurch sollen - so heiBt
es im Yorwort - .Programm-Yernetzungen oder
Kooperationen auf Zeit mit verwandten Insti
tutionen. befordert werden.

Was ist nun neu an der . Neubearbeitung«?

Eine grobere Gliederung will fiir mehr Uber
sichdichkeit sorgen . Aus vormals 18 Hauptka
piteln wurden vier groBe Register, jetzr auch
mit einer bequernen Griffieiste ausgestattet: (I)
PR-Instrumente. (2) PR und Medlen, (3) Be
rufsfeld/Grundlagen, (4) PR-Arbeit in Wirt
schaf], Behorden, Verbanden. Institutionen. Ob
die gewahlte Systematik aber tatsachlich »funk
rioniert«, ob also die Nutzer der inneren Logik
der Herausgeber folgen konnen, muB zum Teil
bezweifelt werden, Die Begriffiichkeit und die
Zuordnung mancher Einzelbeitrage wirft auch
Fragen auf. Da die Gliederung viel rezipierter
Fachliteratur zweifellos einen EinfluB auf
Denkstrukturen ihrer Leser und damit auf die
Entwicklung des Wissens generell hat . soli hier
erwas naher darauf eingegangen werden .

Warum beginnr das Werk mit den »Instru
rnenten« und nichr mit den »Grundlagen«! Gut.
das mag eine Konzession gegeniiber den Nutzern
aus der Praxis sein. Yollig zu Recht erwartet der
Leser unter den »Instrumenten« Beirrage uber
Besprechungen und Konferenzen, Sponsoring.
Lobbying etc. Waren aber beispielsweise die zen
trale Corporate-Idenrity-Problematik oder Kon
zeprionsmodelle fiir PR nicht besser unter den
»Grundlagen« aufgehoben? Auch gereicht es ei
ner Klarung dessen , was PR sind. was sie aus
zeichnet, niche zum Vorteil, wenn im zweiten
Register Abhandlungen tiber Zeitungsmarkt,
Nachrichtenagenturen, Wirtschaftspresse etc .
(= journalistische lnstirutionen) mit Beitragen
uber Mirarbeiter-, Kunden- und Firmenzeit
schriften (= Pk-Insrrumente) oder iiber Aus
schnirrdienste (= PR-Erfolgskontrolle) vermengt
werden , Die Subsumierung der »G rundlagen« 
oder wie es in der Yerlagsmilleilung heiBt: des
theorerischen Fundaments - unter . Berufsfeld.
im dritten Register hat eben falls so ihre Tucken.
Kurz und knapp: Eine nicht ganz so rigorose
Straffung der Gliederung auf vielleicht sechs
oder sieben Hauptkapitel ware vorteilhafter ge
wesen.

Die 1994er Auflage empfiehh sich mit einer
Trennung der Textbeitrage yom umfanglichen
Schatz an Adressen. Letzteren ist der zweite
Band vorbehalten. obwahl ungluckJicherweise
beide Ordner mit . Grundlagen & Adressen . be
titeh werden . Tatsachlich enthalt auch das drit 
ten Register im Textband Adressen, was im Sinne
der angekiindigten Konsequenz zu uberdenken
ware. Die Unterteilung des zweiten Bandes in
die beiden Register . Adressen. und . Medien«
fUhrt zu abnlichen Zuardnungsproblemen. wie



sie bereits auf einer anderen Ebene diskutiert
wurden.

Das trotz der vorgebrachten Kritiken niitzli
che Werk enthalt ein Stichwortverzeichnis, eine

Auswahlbibliographie und nun auch Narnensre
gister, Autorenverzeichnis sowie ein PR-Lexikon
von A bis Z. Eine gute Idee stellt der Rezensi-

onsdienst dar: Neue Fach- und Sachbiicher zu
Themen der Public Relations werden vorgestellt
und bewertet, allerdings »ausschlieBlich unter
dem Gesichtspunkr der Bedeutung fiir die Pra
xis«. Die Benotung mancher wissenschaftlichen
Literatur ist damit vorprogrammiert.

TOBIAS LiEBERT, Leipzig
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Jorg Michael Kastl: Gese/lschaftliche Komplexitdt
und redaktionelle Routine. Zur Funktion und So
zialisation freier Mitarbeiter. - Opladen: Westdeut
scher Verlag 1994 (= Srudien zur Sozialwissen
schaft; Bd. 142), 271 Seiten mit zahlr. Tab. und
Abb., DM 49,-.

Sabine Wirths: Freiberuflerinnen im [ournalismus.
Selbsrversrandnisse, Arbeirsformen, Probleme und
Strategien. - Munster, Hamburg: Lit Verlag 1994
(= Reihe: Medien und Geschlechterforschung; Bd.
2), 487 Seiten plus 144 Seiren Anhang, DM 78,-.

Frank Hanecke: ProblemfeldFreier [ournalismus.
Ergebnisse aus Befragungen von Freien und Re
daktionen, - Zurich: Seminar fur Publizistikwis
senschaft der Universitar Ziirich 1994 (= Reihe:
Diskussionspunkt; Bd 26), 179 Seiten mit zahlr.

Tab., sFr 30,-.

Fast zeitgleich sind drei Studien zum freien Jour
nalismus erschienen: Kastls Dissertation wahlr
einen organisationssozi%gischmAnsatz als Aus
gangspunkt, Wirths' Dissertation ist ebenfalls
soziologisch orientiert und aus der Perspektive
der Medlen- und Geschlechterforschung ge
schrieben, und Haneckes Schweizer Lizentiats
arbeit gehort zur jouenalistischen Berufsfor
schung und ist ein Beitrag zur Professionalisie
rungsdebatte. Dementsprechend heterogen sind
die Studien und die Interpretation und Einord
nung der Ergebnisse, so daB nur wenige allge
meine SchluBfolgerungen fiir freien journalis
mus gezogen werden konnen,

Kastl, ein Schuler Sprondels, hat niche das
Funktionssystem Jouenalismus zum Thema ge
rnacht, sondern massenmediale Organisationen
und deren Strategien der Reduktion von Urn
weltkomplexirar. Er referiert zunachsr die be
kannte Studie iiber den Bayerischen Rundfunk
von lise Dygutsch-Lorenz und eine in unserem

Fach unbekannt gebliebene Studie von Oliver
Fix. Da sich jouenalistische Organisationen (Re
dakrionen) jedoch nicht erschopfend mit Mo
dellen, die fiir industrielle GroBbetriebe konzi
piert wurden, beobachten lassen, erganzt Kastl
seine theoretischen Vorarbeiten mit handlungs
theoretischen und phanomenologischen Versatz
stiicken.

Die Auswahl der wenigen Studien wird nicht
begriindet, aber sie werden sehr griindlich dis

kutierr, ohne den Bezug zur Hauptfragestellung,
wie Redaktionen Umwelrkomplexitat reduzie
ren, zu verlieren. UmweIt ist keine ontologische
GroBe, sondeen wird konstruktivistisch interpre
tiert. Aus dieser Perspektive laBt sich die Funk
tion der Freien bestimmen: Sie konnen nichr
die Gesellschaft in der Redaktion reprasentieren,
also die Offenheit der Redaktion gewahrleisten.
Vielmehr stehr ihre zunehmende Inklusion und

Integration in die Redaktion im Mittelpunkt
der Berrachrungen. Freie Mitarbeit, so Kastls
These, ist in zeitlicher Hinsicht eine Phase, in
der die freien Mitarbeiter professionell soziali
siert werden.

In seiner eigenen Studie fiihrt Kastl eine Ar
beitsbeobachtung, eine standardisierte schrifrli
che Befragung und qualitative Leitfadeninter
views durch und wertet erganzend Sendenach
weise aus. Mit Hilfe dieses Methodenmixes will

der Autor zwischen Beitragsproduktion und Or
ganisationsarbeit differenzieren, die Funktion
der freien Mitarbeiter fiir Themenanregung und
Informationsgewinnung errnitteln, ihre Integra
tion in den Betrieb beschreiben sowie die Grup
pe der Freien nach inhalrlichen Gesichtspunkren
unterteilen. Die Ergebnisse bleiben ambivalent,
und Kastl versucht auch nicht, Widerspriiche
wegzuinterpretieren. Es gelingt ihm jedoch,
durch eine detaillierte Schilderung der journa
listischen Berufswelt die Redaktion als geschlos-




