
Markus Jonas / Christoph Neuberger

Unterhaltung durch Realitatsdarstellungen: »Reality TV« als
neue Programmform

WAS 1ST NEU AM NEUEN FERNSEHEN?

Die veranderten rechtlichen, okonomischen und technischen Rahmenbedingungen
des dualen Rundfunksystems haben das Programm des Fernsehens nicht unberuhrt
gelassen. Stellt man mehr als ein Jahrzehnt nach Einfuhrung des bundesweiten Pri
vatfernsehens die Frage »Was ist neu am neuen Pernseheni«, erhalt man aus der
wissenschaftlichen Literatur vor allem Anrworren, die sich auf die Programmebene
beziehen (zum Programmbegriff vgl. Hickethier 1991a): Beschrieben oder diskutierr
werden zeitlich-formale und inhaltliche Veranderungen. Stichworter dafur sind »Aus
weitung/Permanenz«, »Serialisierung«, »Plexibilisierung«, »Standardisierung«, »Dyna
misierung/Fragmentierung«, »Entertainisierung«, »Konvergenz« und »Spezialisierung«
(start vieler vgl. Hickethier 1991b: Kruger 1992; Kruger/Zapf-Schramm 1994; Merten
1994; Bleicher u.a. 1993).

Die Untersuchung der Sendungen, der Programmeinheiten, ist demgegenuber ver
nachlassigt worden. Sendungen lassen sich nach Programmformen k1assifizieren, die
als Medienhandlungsschemata »aufgrund ihrer Konventionalisierung im Normalfali
ein hinreichendes Mag an erwartbarer, d.h. sowohl prognostizierbarer als auch kom 
munikariv einklagbarer Wirkung« errnoglichen (Schmidt 1987: 180; kursiv im Ori
ginal). Bezeichnend isr, dag in Programmanalysen immer noch vor allem die her
kornmlichen Programmformen als Kategorien verwendet werden , was den Blick auf
das Fernsehangebot vergroberr, wenn nicht gar verfalschr, denn der Kanon der Pro
grammformen, wie er vor Einfuhrung des privaten Fernsehens lange Zeit Bestand
harte (vgl. Kreuzer/Prumrn 1979), hat sich wesentlich geandert (vgl. Bleicher u.a,
1993 : 35ff.) . Das zeigen nicht nur Zuordnungsschwierigkeiten, sondern auch das
Auftauchen neuer Bezeichnungen wie »Call-In TV«, »Reality TV« oder »Psycho TV".

Die stabile Ordnung der Dinge ist im Fernsehen des dualen Rundfunksystems einer
neuen Unilbersichrlichkeit gewichen, die als Entgrenzung herkornmlicher Programm
formen und Differenzierung des Fernsehangebots beschrieben werden kann. Die ein
geubten Medienhandlungsschemata reichen fur das Verstehen von Sendungen nicht
mehr aus. Metakommunikat ive Indikatoren sind nicht mehr in jedem Fall valide fur
die Wahl des Schemas, oder die Sendungen sind nicht mehr homogen und verlangen
einen Wechsel zwischen Interpretationsweisen. Fraglich ist, ob der Zuschauer inzwi-
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schen »rnundig«, fernseherfahren genug ist, urn sich im starker differenzierten Angebot
zurechtzufinden, und ob die neuartigen Sendungen bereits hinreichend typisiert sind.

GEWALT- UND BEZIEHUNGSZENTRIERTES »REALITY TV«

»Reality TV« ist eine aus den USA ins deutsche Fernsehen importierte Programmform,
die dort einige Jahre zuvor bereits Aufsehen erregt hatte (vgl. z.B. Weiss 1989; Knight
1989; Dugdale 1992). Nach der Einfuhrung von »RealiryTV« in Deutschland bewirkte
die 1992/93 auch hier von vielen Seiten geaugerte Kritik, dag Sendungskonzepte
geandert oder Sendungen ganz aus dem Programm genommen wurden (vgl, Jonas
1993: 64ff.; Wegener 1994: 137ff.; Weischenberg 1993; Gehrmann/Kostede 1993).
1m wesentlichen durften zwei GrUnde »Realiry TV« ermoglicht haben: einerseits die
Differenzierung des Unterhaltungsangebots im dualen Rundfunksystem, andererseits
die zunehmende Verbreitung von Auheichnungstechnik (Videokameras). Obgleich
UnglUcksfalle und Verbrechen in der Regel nicht vorhersehbare Ereignisse sind, ist
die Chance, dag Zufallsaufnahmen gelingen, deutlich gewachsen.

»Realiry TV« ist eine Bezeichnung, die vornehmlich, aber nicht ausschliefllich flir
die gewaltzentrierte Form der Unterhalrung durch Realitatsdarsrellungen verwendet
wird. Dag bereits Kinder »Reality TV« kennen und von verwandren Genres abgrenzen
konnen, legt nahe, dag es als Medienhandlungsschema inzwischen gebrauchlich ist
(vgl. TheunertlSchorb 1995 : 49ff.) . In wissenschaftlichen Arbeiten, die in Deutschland
vorliegen, wird »Realiry TV« uneinheitlich definiert:

FUr Grimm ist »Realiry TV« »eine Programmform, die mit dem Anspruch auftritt,
Realitaren im Sinne der allraglichen Lebenswelt anhand von Ereignissen darzustellen,
die das Gewohnte der Alltagsroutine durchbrechen« (Grimm 1993a : 4). Den Begriff
»Lebenswelr« entlehnr Grimm bei Alfred Schutz und versteht ihn als »den Bereich
der immer wiederkehrenden Erfahrungen in Familie und Beruf sowie kritische Le
bensereignisse, z.B. Geburt, Heirat, Krankheit und Tod, die jeder nur einmal oder
nur selten durchlebr«, »Realiry TV« ist danach die Darstellung von »Alltag im Aus
nahrnezustand« (Grimm 1993a: 4).

Winterhoff-Spurk, Heidinger und Schwab (1994: 206) haben induktiv (als Zusam
menfassung der Resultate ihrer Inhaltsanalyse) eine »Arbeitsdefinition« von »Realiry
TV« entwickelt. Danach gehoren zu dieser Programmform Sendungen, in denen »im
allgemeinen bereirs vergangene negative Deviationen des Allraglichen (kriminelles
und nicht-kriminelles devianres Verhalten sowie Unglucksfalle) und deren erfolgreiche
Bewaltigung, vornehmlich mit nachgespielten oder rur die Sendungen inszenierten
Ereignissen, mit Originalaufnahmen und mit Interviews , mit meist rnannlichen Ein
zelpersonen in den Rollen von Rettern oder Opfern, vorwiegend unter Verwendung
von Grog- und Nahaufnahmen mit haufigem Einsatz von Living Camera, Schwenk
und Zoom in Auf- und Untersicht, in den Schritten Vorgeschichte, Verbrechen bzw.
Notsituationen sowie Ermittlung und Rettung dargestellr werden«,

In gleicher Weise beschrankt sich Wegener (1994: 17) in ihrer Definition auf
gewaltzentriertes »Realiry TV«. Als charakteristisch fUr diese Programmform halt sie
neben Gewaltthematisierung auch Personalisierung und Stereotypisierung. Kruger
(1993: 264ff.; 1994: 73) hat bisher keine Definition rur »Reality TV« vorgelegt, das
er seit dem Programmjahr 1992 als Kategorie mitanalysiert (und Uberraschenderwe ise
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dem Informationsbereich zuordnet) . An seinen Beispielen laBt sich jedoch erkennen,
daB auch er die Programmform auf Gewaltthemen eingrenzr,

Den genannten Definitionen fehlt tiber die inhaltliche und formale Deskription
der Sendungen hinaus der Nutzen- bzw. Wirkungsaspekr. Erst wenn dieser einbezogen
wird, laBt sich »Realiry TV« als Programmform (im Sinne eines Medienhandlungs
schemas) beschreiben. Wir schlagen vor, mit »Realiry TV« das Phanornen der Unter
haltung durch Realitdtsdarstellungen zu bezeichnen. Dann konnte »Reality TV« als
Neuverkntipfung von Punktion und Darstellungsbezug begriffen werden. Unterhal
rung durch Realirarsdarsrellungen ist eine Kombination, wie sie fruher, zur Zeit der
offenrlich-rechrlichen Alleinsrellung im deutschen Fernsehen nur ausnahmsweise vor
kam. Unterhalrung blieb damals im wesentlichen auf Fikrion und Spiel beschrankt,

Nicht unpassend ware Hir diese Programmform auch die Bezeichnung »Boulevard
fernsehen« (in Anlehnung an die Boulevardpresse, die schon lange durch Realirats
darstellungen unterhalt).

Diese Begriffsfassung schlieBt neben Gewalrdarstellungen auch andere Fernsehan
gebote mit Realiratsbezug ein, die der Unterhalrung dienen. Es sind offensichdich
vor allem zwei Thernenkreise, Eros und Tod (vgl. Freud 1972: 107), die einen hohen
Unterhaltungswert besitzen konnen, Entsprechend lassen sich Unrerhaltungssendun
gen mit Realitarsbezug nach ihrem themarischen Schwerpunkr in beziebungszentriertes

und gtwaltzmtritrw »Reality TV« einteilen (ein weiterer Themenkreis sind rarselhafre
Phanomene, »Irreality TV«).

Neben Unterhaltung durch Realitatsdarstellungen erwarten wir in »Realiry TV«
auch die Vtrmischung von Funktionen und Btzugm: Weil Unrerhaltung nicht zwingend
einen Realicatsbezug erfordert (wie Information) , rauchen auch fiktive Darstellungen
auf. A1lerdings soli der Anschein von Aurhenrizitar auch bei nachgestellten Ereignissen
erweckt werden. Weiler isr anzunehmen, daB Produzenren von »Realiry TV«-Sendun
gen nicht ganzlich auf den Anspruch verzichten, neben der Unterhaltung auch zu
informieren (schon als »Peigenblart«, urn Kritiker zu beschwichtigen), zum Teil werden
die Sendungen so auch von den Zuschauern verstanden.

STICHPROBE UNO METHODE

Formale und inhaltliche Merkmale von Fernsehsendungen dienren in der vorliegenden
Inhaltsanalyse von »Realiry TV«1 dazu, Indikatoren fur Realitatsbezug, Unrerhalrungs
wert (Einzelfalle/Personalisierung, im AIltag der Rezipienten mogiiche Ereignisse,
emotionalisierende Prasentation, geschlossene Drarnaturgie, chronologischer Aufbau,
Gewalt als Therna) und Informationswerr (W-Fragen, Aktualirat, Ursachen, srarisrische
Angaben) zu besrimmen, 1m Zentrum der Unrersuchung sranden die in der Offenr
Iichkeit am rneisten diskutierten gewaltzentrierren Sendungen. Mitrels einer Inhalts
analyse wurden jeweils zwei Folgen von sechs verschiedenen »Realiry TV«-Sendungen
untersuchr, Bei der Auswahl wurde auf inhaldiche und formale Vergleichbarkeir
geachtet. Von jenen Sendungen, die nachgestellte Szenen verwenden, wurden zum

1 Die im folgenden referierten Resultate sind der Diplomarbe ir von Markus Jonas entnommen, die
im Diplom-Srudiengang Journalist ik an der Karholischen Universitat Eichstatt entstanden isr (Be
treuer: Prof. Dr. Jan Tonnemacher, Lehrsruhl fur Journalisrik 10 (vgl. Jonas 1993).
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thematischen Schwerpunkt »Krirninalitar« zwei Sendungen ausgewahlt (,.Aktenzeichen
XY ... ungelosr«, »K - Verbrechen im Fadenkreuz«), zum Schwerpunkt »Ungluck/Rer
tungsmallnahmen« eine (»Notruf«- die einzige Sendung in dieser Gruppe). Sendungen
mit Originalaufnahmen gibt es nur zwei, die daher beide untersucht wurden (,.Retter«,
»Augenzeugen Video «). Aus den beziehungszentrierren Sendungen wurde lediglich
eine VermiBtensendung (,.Bitte melde Dich«) einbezogen, weil nur sie den formalen
Anforderungen (Magazinsendung) genugte .

Der Hauprunrersuchungszeitraum erstreckte sich iiber sechs Wochen vom 2. April
bis 14. Mai 1993. Untersucht wurden jeweils die erste und die lerzte Folge, die in
diesem Zeitraum liefen. Da »Augenzeugen Video« und »Bitte melde Dich« nicht in
der vorgesehenen Zeit ausgestrahlt wurden, mullte ein zweiter Untersuchungszeirraum
bestirnmr werden (14. bis 28. Februar 1993) , in dem beide Sendungen zweimal liefen.
Analyseeinheit der Untersuchung war der einzelne Beitrag. Insgesamt bilderen 99
Beitrage die Srichprobe.f Die Ergebnisse srrukturierter Leitfadengesprache, die mit
einem Redakteur jeder der unrersuchten Sendungen gefuhrt wurden, flieBen in die
Kurzportrats der Sendungen und die Auswertung der Inhaltsanalyse ein.3

UNTERSUCHTE SENDUNGEN

»Aktmzeicben XY ... ungtliist« (ZDF) entstand nach einer Idee von Eduard Zimmer
mann und wurde ersrrnals am 20. Oktober 1967 ausgestrahlt . »Aktenzeichen XY« ist
darnit die alteste »Realiry TV«-Sendung im deutschen Fernsehen (vgl, Deiglmayr
1984). Nach einer Vereinbarung mit dem bundesdeutschen Innenminister ium wird
in der Sendung in Zusammenarbeit mit den Landespolizeidienststellen nach Krimi
nellen gefahndet und die Aufklarung von Verbrechen und deren Pravenrion angestrebr,
»Akrenzeichen XY« erregt unrer den »Realiry TV«-Sendungen das groBte Zuschauer
interesse: 1993 lag die durchschninliche Einschaltquote bei 20 v.H. (9.22 Millionen
Zuschauer) , der Marktanteil betrug 32 v.H .4 In der Sendung wird zwischen »Film-

2 Unrer einern Beitrag ist ein zusamrnenhangender Sinnkomplcx zu verstehen, in dern durchgangig
ein Thema behandelt wird. Zur Unrersuchung von Gcwalt wurde zwecks griiBerer Genauigkeit eine
zusJitzliche AnaIyseeinheit, die Gcwalrsequenz, eingefuhn. Eine Gewaltsequenz ist eine Szene im
Rahmen cines Beitrags, in der auf einen oder mehrere Akteure Gcwalt ausgeiibt wird. Eine gewalr
tatige Sequenz beginnr mit der Vorbereitung von Gcwalthandlungen oder - soweit keine Vorbereitung
erfolgt oder sie nicht gezeigt wird - mit dem Einsarz von Gcwalt. Eine gewalnatige Sequenz gilt
als abgeschlossen, wenn die Gcwalteinwirkung auf den Akteur beender ist. Unter »Gewalt« wird
eine Aktion versranden, die einen anderen Akreur korperlich verletzr oder aber den Aktionsraum
cines Akteurs durch gegen den Akteur gerichtetc physische Einwirkung (z.B. auch Unfall) einschrankt.
Die 99 untersuchten Beirrage verteilen sich wie folgt auf die Sendungen: »Akrenzeichen XX ...
ungelosr« (29) , .K - Verbrechen im Fadenkrcuz« (13), »Notrufe (10), »Rettere (15), -Augenzeugen
Video« (12), .B itte melde Dich« (20).

3 Dort werden sic ohne BcIeg zitiert , Die Leitfadengesprache sind dokumentiert in Jonas (1993) . Die
Gesprache wurden mit folgenden Redakteuren gefuhrt: . Aktenzcichen XX ... ungelosre Claus Legal
(Miinchen , 5.7.1993); »Notrufe Christof Hein inger (Koln, 25.6.1993) ; »Augenzeugen Video«:
Martin Gerhardt (Koln, 12.7.1993); »Bitte melde Dich«: Martina Goernemann (Miinchen , 7.7.
1993); »Retter« und . K - Verbrechen im Fadenkreuz«: Dirk EisfcId (Hamburg. 9.7.1993).

4 Diese und nachfolgende Angaben laut GfK-Fernsehforschung fur Zuschauer in Deutschland, gesamt,
ab 6 Jahren. Der Durchschnitt ist fur die Zeit vom 1.1. bis 31.8.1993 berechnet. Der Marktanreil
bezieht sich auf aIle Haushalte mit eingeschaltetem Femsehgerat wahrend der Sendung.
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und Studiofallen« unterschieden. Pro Sendung werden drei nachgesrellte Kriminalfalle
gezeigt, an die anschliellend ein Polizeibeamter Fahndungsfragen anknupfr. Studiofalle
sind meist Personenfahndungen.

»Notruf« (RTL) lief von Februar 1992 bis Januar 1995. Dafar wurde das Konzept
der Sendung »Rescue 911 « vom amer ikanischen Network Columbia Broadcasting
System (CBS) aufgekauft. In der Sendung werden in jeweils zwei amerikanischen
und zwei selbsrgedrehten Beitragen Unfalle nachgesrellt , »Notruf« wird von der hol
landischen Fernsehprodukcionsgesellschaft JE-Entenainment (Koln) hergestellr, die
Unterhalrungssendungen produziert. Durch eine authenrische Darstellung, die aber
nicht so »sreril wie bei 'Akrenzeichen XY'« ablauft, soli beim Zuschauer »ein gewisser
Grad an Betroffenheit« erreicht werden.

IIAugmzeugm Video« (RTL) lief nur im Januar und Februar 1993 in acht Foigen.
Das Konzept stammte von der amerikanischen Sendung »1 Witness Video« und wurde
von der National Broadcasting Company (NBC) gekauft . In einer Sendung waren
jeweils drei amerikanische und drei deursche Beitrage zu sehen, die aus dem Material
von Amateurvideos zusammengeschnitten und mit den Beschreibungen von Augen
zeugen unterlegt waren. Die Videos zeigren meist Naturkatasrrophen, Unglucksfalle,
Verbrechen und Kuriosa . Ziel der Sendung war »eine andere Form der Dokurnenra
tion«, »Interessantes und spekrakulares Film- und Videornarerial« sollre dokumentien
werden, aber nichr aus der Sichr des »allwissenden Erzahlers«, sondern aus der Sicht
der unmirtelbar Betroffenen. Auf eine journalistische Aufarbeitung wurde bewuflt
zugunsten einer »ernorionalen Ansprache« verzichter,

»Retter« (Sat 1) kam nach dem Erfolg von »Norruf« ins Programm und blieb don
von Dezember 1992 bis Juli 1994. »Rerter« orientierte sich gleichfalls an amerikani
schen Vorbildern und mischte deutsche Beirrage in unterschiedlichem AusmaB mit
Beitragen der amerikanischen Fox-TV-Produktion »Code 3«(. Die Redaktion arbeitete
mit dem Deurschen Feuerwehrverband zusammen und wollte Bildmarerial von Un
fallen und Rettungsaktionen von der journalistischen Seite her aufarbeiren. Durch
die Darstellung von Rertungsaktionen sollte der Feuerwehr Offentlichkeit verschafft
und »der Rertungsgedanke« auf eine »spannende, spektakulare und unterhaltsame
An" propagiert werden. »Hintenrurn« solite tiber Beirrage mit »Service-Themen« auch
Information verrnitrelt werden.

11K - Verbrechm im Padenkreus» (Sat 1) war ab November 1992, ab Januar 1993
alternierend mit »Retter«, zu sehen. Die Sendung, die bis Januar 1994 im Programm
blieb, zeigte nachgestellre Verbrechen und warnte vor kriminellen Tricks. Enrwickelr
wurde sie von Eduard Zimmermann, der auch »Aktenzeichen XY« leiter: produziert
wurde die Sendung von Crime TV (CTV, Miinchen) . An der Sendung bereiligt war
auch der »WeiBe Ring«, eine von Eduard Zimmermann gegriindete Gesellschaft, die
sich fur die Opfer von Verbrechen einsetzt. »K - Verbrechen im Fadenkreuz. wollte
Informationen rund urn den Bereich Kriminalirat transportieren in einer Weise, »die
auf [eden Fall nicht ununrerhaltsam isr«. Ein Berichr iiber eine aktuelle Encwicklung
wurde rneist durch eine »inszenierre, aber authenrische Geschichre« eingeleitet. Die
Themen umfallren »Falle, die Otto Normalverbraucher schon morgen betreffen kon
nen« aber »normalerweise nicht so medienwirksam sind«, Fester Bestandteil der
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Sendung war ein Meldungsblock, eine Rubrik »Der neue Trick«, ftir die die Ideen
meist aus Zuschauerzuschriften stamrnten, sowie gelegentl ich ein Kommentar.

»Biite melde Dicb« (Sat 1) lauft seit Dezernber 1992. Die Sendung informiert in
Magazinbeitragen tiber das Verschwinden verrnillter Personen und zeigt ihr Zuhause.
Angehorige appellieren vor der Kamera an die Vermillten, sich zu melden. »Birte
melde Dich« war 1993 mit einer Einschaltquote von durchschnittlich 14 v.H. (6,04
Millionen Zuschauer) sowie einem Markranteil von 21 v.H . nach »Aktenzeichen XY«
die erfolgreichste untersuchte Sendung.

ERGEBNISSE

Insgesamt wurden 99 Beitrage in insgesamt 12 Folgen der vorgestellten 6 Sendungen
auf 79 Variablen hin unrersucht. Die Gesamtsendedauer betrug 9 Stunden 31 Minuten
10 Sekunden. Die untersuchren Beitrage hatten eine durchschnittliche Lange von 5
Minuten 23 Sekunden.

Realitiitsbezug: »Reality TV« beansprucht ftir sich, die Wirklichkeit darzustellen,
Bisher belegen nur wenige Arbeiten, daB Realiratsdarstellungen im Vergleich zu Fik
tionen als erregender empfunden werden (zu Gewaltdarstellungen vgl. Zillmann
1991a; zu »Inforainment« vgl. Steinmann 1991). Eine Rezipientenbefragung tiber
»Rescue 911« - das amerikanische Vorbild von »Norruf« - ergab eine erhohre Ak
zeptanz durch den Realiratsgehalt der Sendung (vgl. Sullivan/Dobkin 1990). Kindem
scheinr es schwerzufallen, zwischen Realitar und Fiktion in »Reality TV« angemessen
zu unterscheiden (vgl. Theunerr/Schorb 1995: 222).

Ein Realitatsbezug wird auf unterschiedliche Weise hergesrellr: Originale Filmauf
nahmen und nachgestellte Aufnahmen werden in jeweils einem Drittel der unrersuchten
Beitrage verwendet. »Retter•• und »Augenzeugen Video- besrreiten ihre Beirrage (fast)
ausschlieBlich mit Originalaufnahmen, wahrend »Notruf« - abgesehen von kurzen
Originalsequenzen in den amerikanischen Beitragen - nur mit nachgestellren Szenen
arbeiret. In 11 v.H. der Beitrage spielen sich die Betroffinen selbst, in 22 v.H. der
Beitrage werden Schauspieler eingesetzt.P Der Realirarsanspruch kann auch durch die
Prasenration gesnitzt werden: In jedem ftinften Beitrag kornmt ein tibermaBiges
Wackeln der Kamera als Aurhenrizitarssignal vor. Leicht zu erklaren ist dies ftir »Au
genzeugen Video« (zwei Drittel der Beitrage enthalten Kamerawackeln) und »Retter«

5 Wegener (1994: 97) kommt in einer Analyse von »Notruf«, »Retter« und »Augenzeugen Video.
auf einen Antell an nachgestellten Filmen von 26 v.H. (die sarntlich in »Notruf« zu sehen waren)
und auf einen Antell von 71 v.H . an Filmen mit originalen Aufnahmen. Das deckr sich mit den
Ergebnissen unserer Untersuchung, wenn nur die drei von Wegener untersuchten Sendungen be
rucksicht igr werden. Wimerhoff-Spurk. Heidinger und Schwab (1994: 89f.) unterscheiden zwischen
Realpersonen, also Personen, die live gefilmt oder interviewt wurden oder ihre eigene Rolle spielten.
und Schauspielern. Von allen Personen sind bei ihnen 57 v.H. Realpersonen und 43 v.H. Schau
spieler, Dabei stellten Winterhoff-Spurk. Heidinger und Schwab fest. daB »Notruf•••Augenzeugen
Video•••Retter. und »Bitte melde Dich« fast ausschlieBlich mit Realpersonen arbeiten. Das deckr
sich weitgehend mit unseren Ergebnissen. Nur bei »Bitte melde Dich« ergab sich hier ein Antcil
von 15 v.H . der Beitrage mit Schauspielern.•Akrenzeichen xy. arbeitet dagegen nur mit Schau
spielern, Bei .K - Verbrechen im Fadenkreuz« identifizierren Wimerhoff-Spurk, Heid inger und
Schwab je zur Halfte Realpersonen und Schauspieler, wahrend in unserer Umersuchung in drei
Vierteln der Beitrage Schauspieler festgestellt wurden .
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(26 v.H.), da diese beiden Sendungen Originalmaterial verwenden, das unter schwie
rigen Bedingungen, manchmal auch von Amateuren gedreht wurde. Oberraschen muf
aber, daB auch in 70 v.H. der Beitrage von »Notruf« Kamerawackeln festzustellen
ist, obwohl hier fast ausschlieBlich inszeniertes Material verwendet wird. Offenbar
wird eine unruhige Karnerafiihrung als Stilelement eingesetzt, urn dem Zuschauer
ein Gefuhl von Authenrizitat zu vermitteln. In den anderen Sendungen kornrnr

Kamerawackeln kaum vor.
EinzelflillelPersonalisierung: Einzelfalle lassen sich lebhafter beschreiben (svividness«)

als abstrakte Sachverhalte. Lebhaft wirkende Botschaften losen starkere emotionale
Reaktionen aus, werden besser erinnert und beeinflussen in hoherern MaBe die Ur
teilsbildung von Rezipienten (vgl. Brosius 1995: 11Of.; Hamm/Koller 1992: 241f.).

Ein hervorstechendes Ergebnis un serer Untersuchung ist die starke Dominanz von
Beitragen, die einzelne Ereignisse zum Thema haben. 86 v.H. der Beitrage beschaftigen
sich mit einem oder mehreren Ereignissen, der Rest mit einem Ereignistyp oder einem
abstrakten Sachverhalt. Die groBe Mehrzahl der Beitrage in den untersuchren Sen
dungen liefert also Detailinformationen zu Ereignissen, die hochstens - wenn iiber
haupt - durch ihren exemplarischen Charakter fur den Rezipienten handlungsrelevante
Informationen liefern durfren, Fast sarntliche Beitrage, namlich 91 v.H., waren per
sonalisiert, das heillt, Menschen standen im Mittelpunkt des Geschehens. Zwischen
den untersuchten Sendungen gab es kaum Unterschiede, nimmt man »K - Verbrechen
im Fadenkreuz« aus, das relativ wenig ereignisbezogen und personalisiert berichtet.

Emotionalisierende Prdsentation: Emotionalisierend in der Prasentation durfte einer
seits die Sichtbarkeit des Ereignisses und der Gefuhlsausdruck von Handlungstragern
wirken, andererseits gibt es eine Fulle dramaturgischer Elemente, die zur Cefuhlsan
regung eingesetzt werden, wie Musik, GroBaufnahme, Zeitlupe und Wiederholungen,
tiber deren Wirkung allerdings kaum wissenschaftlich gesicherte Erkennrnisse vorlie

gen.
54 v.H. der Beitrage zeigen das behandelte Ereignis im Bild. Die Sichtbarkeit des

Ereignisses ist fur fast aile untersuchten Sendungen, auch nach Aussagen der befragten
Redakteure, ein uberragend wichtiges Kriterium bei der Auswahl oder Inszenierung
eines Ereignisses - mit Ausnahme von »Akrenzeichen XY« und »Bitte melde Dich«,
die jeweils nur in rund einem Viertel ihrer Beitrage das Ereignis im Bild prasentierten.

Die dargestellten emotionalen Reaktionen auf das Ereignis wurden nach der Art des
Gefuhls und auf ihre Intensitat hin untersucht. Dabei wurden - Ralf Bartels Unter
suchung von Nachrichtensendungen folgend - sechs Gefuhle6 sowie schwache und
starke Inrensitat/ unterschieden (vgl. Bartel 1990: 55fT. u. 123f.; vgl. auch Saxer/Mar
ki-Koepp 1992: 96ff.). Die Intensitat der verschiedenen Gefuhle wurde addiert, urn
so einen Gesamtwert fur die Gefuhlsdarstellung in einem Beitrag zu erhalten.f In

6 Diese sechs Gefiihle umfaEten vier allgemein als negativ interpretierte Gefiihle (Trauer, Zorn. Angst.
Abneigung) und zwei gewohnlich als positiv interpretierte Gefiihle (Freude, Zuneigung) (Saxer/Mar
ki-Koepp 1992: 152). Je Beitrag wurde ein Geftihl hochstens einmal kodiert.

7 Wenn ein Gefiihl in einem Beitrag nicht vorkarn, wurde die ,,0. kodiert, eine schwache Intensitat
mit »1". eine starke mit ,,2«.Was als schwache und starke Auspragung eines Gefuhls zu interpretieren
war. wurde anhand von Beispielen und Fotos operationalisiert (jonas 1993: Anhang 97ff.).

8 Aus der Addition der einzelnen Gefiihlswerte ergibt sich eine 12stufige Skala. Die Werte »11. und
,,12« kamen nicht vor.
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62 v.H. der Beitrage wurde mindestens ein Gefuhl gezeigt - gegenuber 22 v.H. in
Nachrichtensendungen (vgl, Bartel 1990: 122). Eine starke bis sehr starke Auspragung
von Gefuhlswerten (Auspragungen 5-10) war vor allem in den Beitragen von »Norruf«
(40 v.H.), »K - Verbrechen im Fadenkreuz« (39 v.H.) und »Aktenzeichen XY«
(24 v.H.) fesrzustellen.? »Aktenzeichen XY« zeigt in den untersuchten Beirragen aile
sechs Gefuhle, »K - Verbrechen im Fadenkreuz« funf, »Notruf« vier. Diese drei
Sendungen stellen Gefuhle differenzierter und intensiver dar als die anderen unrer
suchten Sendungen.

DaB »Retter« und »Augenzeugen Video« Gefuhle relativ selten und mit geringer
Intensitat prasentieren, durfre daran liegen, daB sie sich weitgehend auf Originalauf
nahmen beschranken, bei denen eine deutliche Darstellung von Gefuhlen nicht so
leicht moglich ist wie bei nachgesrellten Ereignissen. AIle unrersuchten Sendungen
blieben in Differenziertheit und Intensitat der dargestellten Gefuhle deutlich tiber
dem Ergebnis fur die von Bartel untersuchten Nachrichtensendungen (1990: 123).

Unterscheidet man nach GefuhIsarten, so wurden in den unrersuchren Sendungen
vor allem Freude und Purchr, am wenigsten Zorn gezeigt. Eine Bevonugung negativer
oder positiver Emotionen IaBt sich nichr ausmachen.

Filr die emotionale Wirkung sind neben dem GefuhIsausdruck auch dramaturgische

Mittel maBgeblich: Musik wird 63 v.H. der Beitrage unterlegt, drei Viertel davon
wird zum Zweck der Spannungssteigerung eingesetzr. Einen starken EinfluB von
Musik auf die affektive Bewertung einer Filmhandiung wiesen Holicki/Brosius (1988 :
190) nacho GroBaufnahmen kommen in tiber der Halfte der Beitrage vor, hauprsachlich
GroBaufnahmen vom Opfer, die doppelt so haufig gezeigt werden wie GroBaufnahmen
vom Tater. Wember verrnuter fur GroBaufnahmen eine intensivierende, aufreizende
und damit besonders dramatisierende Wirkung (vgl. Wember 1972: 35). AlS sehr
unangenehm werden GroBaufnahmen von Verleezungen empfunden (vgl. Grimm
1993b: 10).

Zeitlupen werden in 30 v.H. der Beitrage eingesetzr, sie dienen der »sinnlichen
Faszination« (Huth/Sielker 1988: 456). In der Halfte der Zeidupen wird dabei das
Ereignis oder Geschehen in dessen Umfeld gezeigt. Wiederholungen kommen in
einem Filnftel der Beitrage vor, wobei die Halfre das Ereignis in Zeitlupe wiederholt.

Dramatisierende Objekte wie Blue, Tranen, Blaulichr, Feuer oder Waffen sind in
knapp der Halfre aller Beitrage zu sehen, Blaulicht, Tranen und Waffen sehr viel
haufiger (jeweils rund 15 v.H. der Beirrage) als Feuer und Blut, die nur in jedem
zehnten Beitrag auftauchten. Wegener stellre dagegen in knapp jedem funften Beitrag
Nah- oder GroBaufnahmen von Wunden fest. Berilcksichtigt man nur die drei Sen
dungen, die auch Wegener untersucht hat, kommt man auf einen Anteil von 16 v.H.
der Beitrage, in denen Blur zu sehen ist - eine gute Obereinstimmung, wenn auch
die Operationalisierung erwas differiert. Eine »blutrunsrige« Darstellung kann »Realiry
TV« damit pauschal nichr unterstellt werden (vgl. Wegener 1994: 108), allerdings
weist die insgesame festgestellte Menge an dramatisierenden Elementen (von denen
hier nur eine Auswahl dargestellt wird) auf eine gewisse »Effekthascherei« hin.

9 Die hohe Zahl kurzer Fahndungsbeitrage, in denen keine Gefuhle gezeigr werden, senkt deutlich
den Ameil gefuhlsintensiver Beitrage in -Aktenzeichen XYe. Man kann daher von einer starken
Konzentration von Gefuhlen in den Filmbeitcagen ausgehen.
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Gescblossene Dramaturgic Den Erfordernissen der Emotionalisierung entspricht of
fensichtlich die aus der Dramentheorie bekannte Form des »geschlossenen Dramas",
das den Ausschnittcharakter des behandelten Geschehens »durch mannigfache Mittel
(tilgr), so daB gerade Beschrankung und Absonderung ein ganzheitlich geschlossenes
Gebilde entstehen lassen« (Klotz 1976: 216) . Der Ablauf von Anfang, Hohepunkt
und Ende (»Happy-End«) entspricht dem als angenehm empfundenen Aufbau und
Abbau einer Spannung (vgl. Schenk 1987: 162f.) . Im Gegensatz dazu ist das offene
Drama nur Fragment, das Komplexitat und Unerfulltheir der Realitat widerspiegelt
(vgl. Asmuth 31990: 48ff.; Hickethier 1993 : 119ff.).

Wie »vollstandig« sind die Beitrage? Wird nicht nur ein Problem angesprochen,
sondern auch eine Losung dargestellt? Fast die Halfie der Beirrage (49 v.H.) stellen
ausschlielllich oder iiberwiegend das Problem dar. In 12 v.H. der Beirrage iiberwiegt
die Darstellung einer Problemlosung, und in 38 v.H. werden Problem und Losung
in ausgewogenem Verhaltnis prasentiert. In den krlminalitatslasrigen Sendungen »Ak
tenzeichen XY" und »K - Verbrechen im Fadenkreuz« sowie in »Birte melde Dich«
iiberwiegt in starkem MaBe die Problembeschreibung, was durch die Funkrion der
Sendungen (Verbrecher-, Vermitirensuche, Vorbeugung) bedingt ist. Die Unfall-/Ret
tungs-Sendungen »Notruf« und »Retter«, aber aueh »Augenzeugen Video« legen da
gegen Wert auf eine gleiehgewichtige Darstellung von Problem und Losung,

Ferner wurde unrersucht, in welehem MaBe eine Losung des Problems erreichr
wird : Knapp 38 v.H. der Beitrage boten kein erlei Losung an , wobei es sich hier fast
ausschl iefllich urn Hille aus »Aktenzeichen XY« und »Birte melde Dich« handelt (deren
Losung moglicherweise in einer spareren, nicht mehr untersuchren Sendung gezeigt
wurde) . Erwa ein Funftel der Beirrage hatte jeweils eine »teilweise«, »uberwiegende«
oder »vollstandige« Losung anzubieten.J'' »Norruf« und »Retrer« fallen dadurch aus

dem Rahmen, daB ihre Beirrage fast immer in einem -Happy-End« gipfeln, was naeh
Auskunft der Redakteure aueh Auswahlkriterium von Fallen ist. In beiden Sendungen
gehorr es zum Konzept, daB Retter und Gerettete die Erlebnisse aus ihrer Sicht
sehildern, was nur moglich ist, wenn das Ereignis gut ausgegangen ist, Grimm stellte
fest, daB Beitrage der Sendung »Notruf« dann am spannendsten empfunden werden,
wenn sowohl Unfall als aueh Rerrung gezeigt werden. Ein anschl ieflendes Fazit mindert
den Spannungswert (vgl. Grimm 1993b: 10f.).

Chronologischer Aufbau: Der Aufbau der Beitrage wurde daraufhin unrersucht, ob
ein Beitrag getreu der journalistisehen Regel »Das Wiehtigste zuerst« oder naeh der
chronologischen Abfolge des Ereignisses aufgebaut ist. Eine ehronologisehe Darstellung
ermoglicht einen Spannungsbogen und erlaubr dem Rezipienten, eine Erlebnisper
spektive einzunehmen. Chronologiseh aufgebaute Filme verrnitreln dem Rezipienten
allgemein deutlich mehr Text- und Bildinformationen als aehronologiseh aufgebaute.
Ausnahme sind aehronologische Filme mit kurzen Einstellungen und geringen Ka
meradistanzen (vgl. Kepplinger 1994 : 360) . Ob es allerdings relevante Informationen
sind, die vermittelt werden, ist aueh eine Frage der Erzahlkonstruktion: »Vermittelt

10 Eine »teilweise« Losung Iiegt vor, wenn das Problem noch eine Barriere darseellt, aber Uisungsmiig
lichkeiten im Beitrag thernatisiert werden. Ein Problem isr .iiberwiegend. gelosr, wenn negative
Folgeerscheinungen des Problems noch bestehen, das akure Problem aber beseitigt ist.
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der Fortgang der Handlung nur den Rahmen des Geschehens, wahrend sich die
Kerninformationen in einigermaBen komplizierten Dialogen oder in bildfernen Off

Kommentaren versrecken, verfehlt die Story ihr Informarionsziel.« (Hamm/Koller

1992: 243)
Fast 60 v.H. der untersuchten Beitrage sind chronologisch aufgebaut, nur knapp

30 v.H . stell en das Wichtigste an den Anfang (das heiBt, sie berichten im ersten

Viertel des Beitrags dariiber). Fiir die untersuchren Sendungen zeigt sich damit eine

deudiche Bevorzugung des chronologischen Aufbaus. »Geschichrenerzahlen« isr dem 

nach konstitutiv fiir »Reality TV", wahrend die journalistische Arbeitsregel nur von

untergeordneter Bedeutung ist,
Geioalt als Thema: Welchen spezifischen emotionalen Nutzen Fernsehzuschauer von

gewaltzenrriertem »Realiry TV« erwarten, erortern Winterhoff-Spurk, Heidinger und

Schwab (1994: 29ff.) : Sie nehmen als Rezeptionsmotive die Suche nach Aufregung
(»Sensation seeking«) an, da Individuen konrinuierlich ein bestimmtes Aktivierungs

niveau ansrreben, und die Angsrlusr, die entstehr, wenn Sicherheit aufgegeben und

wiedererlangt wird . Allerdings enrsrehen dabei nur »Ersarzemotionen«, die ein Beob
achrer in einem schiitzenden Rahmen (»Abstandsrahmen«) empfinden kann. In si

cherer Distanz kann der Fernsehzuschauer sogar jene Emotionen genielien, die sonst
als unangenehm gelten wie Furchr, Arger und Ekel (vgl, Apter 1994: 91ff.). »Realiry

TV" konnte insofern ein Ersatz fiir reale Erlebnisse sein, wobei Medienereignisse

vergleichsweise »leichrer herzustellen« sind, »allerd ings auf weniger sensorischen Di
mensionen , eine hohere Intensitat und Dichte haben konnen- und »'risikoloser'" sind

(Groebel 1989: 354; vgl. auch Rogge 1993; TheunertlSchorb 1995 : 142ff.) .
Thematisch lassen sich die Inhalte der unrersuchten »Reality TV«-Sendungen auf

drei Themenbereiche eingrenzen: Kriminalitar, Unglucksfalle und Suche nach Ver
miBten. Insgesamt ein Drirrel a1ler Beitrage befaBt sich mit lebcnsbedrohlichcn Ver
brechen. Sie liefen vor allem in »Aktenzeichen XY" (80 v.H.), »K - Verbrechen im
Fadenkreuz« (46 v.H.) und »Augenzeugen Video" (25 v.H.). »Retter« und »Notruf
befassen sich dagegen fast ausschlieBlich mit Unglticksfallen. Bei »Retter« iiberwiegen
dabei Ungliicke mit Leichrverlerzren und geringen Sachschaden, wahrend ..Norruf«
in 60 v.H. seiner Beirrage Unfalle mit Schwerverletzten und/oder schweren Sachscha
den zeigt, »Birte melde Dich- befaBt sich - wie zu erwarten - ausschlieBlich mit der

Suche nach Vermiliten. »Augenzeugen Video" ist die einzige Sendung, die in annahernd
gleichem MaBe Kriminalitat und Ungliick zum Inhalt hat. Wahrend sich die iibrigen
Sendungen auf eines der Themen konzenrrieren, ist bei »Augenzeugen Video- weniger

das Thema des Beirrags ausschlaggebend als die Verfiigbarkeit von Originalaufnahmen.
Unrer »Gewalt«, deren Darstellung zentraler Kritikpunkt an »Realiry TV« in der

Offenrlichkeit gewesen ist, wird hier jede Aktion verstanden , die einen Akteur physisch

verletzt oder seinen physischen Aktionsraum einschrankt. Diese Definition schlieBt
also Unfalle und andere nicht-zielgerichtet ausgeiibte Gewalt ein . Analyseeinheit ist
hier nicht mehr der Beitrag, sondern die Gewaltsequenz. Von den insgesamt unter
suchten 99 Beitragen enthalten 48 Beitrage 75 Gewalrsequenzen mit einer durch
schnitdichen Dauer von 85 Sekunden und einer Gesamtdauer von 1 Stunde 46
Minuten 27 Sekunden. Gewaltdarstellungen nehmen damit 19 v.H. der Gesamtsen
dezeit der unrersuchten Sendungen ein. Zieht man die (vollsrandig gewalrlose) Sen-
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dezeir von »Bitte melde Dich« ab, sind es sogar 23 v.H.II »Retter«, »Augenzeugen

Video« und »Notruf« verwenden jeweils fast ein Drittel ihrer Sendezeit flir Darstel
lungen von Gewalt. »K - Verbrechen im Fadenkreuz« flillt zwar nur 15 v.H. der

Sendezeit m it Gewaltdarstellungen, allerdings enrhalten 70 v.H. der Beirrage Gewalt

sequenzen. D ie Gewalt verteilr sich hier auf zahlreiche (l9) relativ kurze Gewaltse

quenzen . »Aktenzeichen XY« weist m it 10 v.H. den geringsten Anteil an Gewaltdar

srellungen auf.
Gewalt in »Reality TV« ist zu zwei Dritteln nonintentionale Gewalt, zu einem

Drittel inrentionale. Nonintentionale Gewaltdarstellungen konzenrrieren sich auf

»Notruf«, »Retter« und »Augenzeugen Video«, inrentionale Gewalt dagegen auf »Ak
renzeichen XY« und »K - Verbrechen im Fadenkreuz« und auch auf »Augenzeugen

Video«. Oer hohe Gewaltanteil bei den Sendungen mit hauptsachlich nonintentionaler

Gewalt erklart sich auch aus den langen Sequenzen dieses Gewalttyps. Gewalt ist in

den untersuchten Sendungen, soweit bestimmbar, durchwegs iIIegale Gewalt. Gewalt
opfer sind meistens Manner (so auch Wegener 1994: 112f.; flir das gesamte Fernseh

programm vgI. Groebel/Gleich 1993: 94) , daneben auch Kinder, Jugendliche, Senioren

und Frauen. Oer eindeutig dominierende Typ unter den Gewaltopfern ist der »Mensch
wie du und ich «, der in seiner stabilen Alltagswelt von einem Ungliick tiberraschr

wird (»good victims«) und dessen Schicksal dem Zuschauer das Empfinden gibt, daB

ihm Ahnliches harte passieren konnen (vgl , Langer 1992: 114ff.). Idenrifikation und

emotionaler Nachvollzug gelingt Zuschauern vor allem, wenn sie an den Bildschirm
akteuren »soziale und personale Ahnlichkeiten feststellen konnen« (Hamm/Koller

1992: 243; vgl. Hoffner/Canror 1991 : 84f.; Wegener 1994: 60f.) .

1m Durchschnitt werden pro Beitrag zwei Opfer dargestellt , wovon eines verlerzt

wird. Aufgrund der wenigen Opfer kann eine durchschnitrlich eindringlichere Oar

stellung erwartet werden, als wenn eine Masse von Menschen als Opfer gezeigt wird.

Tote kommen in den untersuchten Sendungen relativ selren vor, am ehesren noch

(in dieser Reihenfolge) in »Augenzeugen Video«, »K - Verbrechen im Fadenkreuz«
und »Akrenzeichen XY«. Von der durchschnitdichen Opferzahl weicht »Augcnzeugen
Video« einige Male deutlich nach oben abo

Retter sind gleichermaBen fast nur Manner und zudem in vier Ftinfreln der Faile
Mitglieder von Rettungsorganisationen. Laien spielen nur eine unrergeordnete Rolle
als Retter (so auch Wegener 1994: 116). Beim Zuschauer konnte dadurch der Eindruck
enrsrehen, daB Hilfe in Notsiruarionen die Sache von professionellen Helfern isr, und
eine passive Halrung gefordert werden . Als Getoalttdter treten fast ausschlieBIich er

wachsene Manner auf (so auch Wegener 1994: 117 ; Groebel/Gleich 1993: 94).

Vorherrschende Typen von Gewalttarern sind der »Krirninelle«sowie der »Psychopath«.
Oer »Mensch wie du und ich« kornmt als Tater kaum vor.

»Realiry TV« bietet dem Zuschauer darnit eher eine Identifikation mit dem Opfer
als mit dem Tater oder Retter an. Moglicherweise wird dadurch beim Rezipienten

I I Wegener stellt Gewalt in 95 v.H. der untersuchren Beitrage von »Rerter«, -Augenzeugen Video«
und »Norruf« fest. Berticksichtigt man in unserer Umersuchung nur diese drei Sendungen, erhalt
man einen Antell von 78 v.H. der Beirrage, die Gewalt enthahen, Der Umerschied mag sich daraus
erklaren , daB Wegener (1994: 102) nur Pilmbeitrage berucksichtigt hat , wahrend hier aile Sen
dungsbesrandteile , einschlieBlich der Modera tion . erfaBt wurden .
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eine Sichrweise kultiviert, die die Welt als bedrohlich erscheinen laBt (sscary world«

Perspektive). Der hohe Anteil intentionaler Gewalt in »K- Verbrechen im Fadenkreuz«

und »Aktenzeichen XY« in Verbindung mit dem Ergebnis, daB die rneisten Beitrage
dieser Sendungen keinen guten Ausgang haben, verstarken fUr diese Sendungen den
Verdacht, daB sie beim regelmalligen Zuschauer eine »scary world..-Perspektive eher
erzeugen oder verstarken a1s reduzieren, Anders bei »Norruf..: Hier stellte Grimm
sogar eine Abnahme der »scary world ..-Perspekrive fest, was er auf das »wachsende
Vertrauen in rettende Krafte« zuruckfuhrt, die den gezeigten Fallen fast ausnahmslos
eine Wendung zum Guten geben (Grimm 1993b: 17).

Ergebnisse der Lerntheorie lassen weirer verrnuten, daB intentionale Gewalrdarstel
lungen in »Realiry TV.. aufgrund der im Vergleich zu Spielfilmen groBeren Realirars
nahe und haufigen Darstellung von A1ltagssituationen Nachahrnungstater motivieren
konnen (vgl. Kunczik 21994 : 88). Wegen des geringen Tater-, aber hohen Opferanteils
von »Menschen wie du und ich- in den untersuchten Sendungen kann dieser SchluB
aber nur mit Einschrankungen gezogen werden . Eher ist zu verrnuten, daB sich die
Zuschauer mit dem Opfer als mit dem Tater identlfizieren, Entsprechend der Theorie
des Beobachtungslernens erhohen Ahnlichkeiten zwischen Objekr und Beobachter
die Wahrscheinlichkeit von mitfuhlenden Reaktionen (vgl. Feshbach 1989). Gegen
eine Ernparhie der Zuschauer spricht allerdings, daB die schnelle Abfolge intensiver
emotionalisierender Darstellungen in »Realiry TV.. eine angemessene Reaktion der
Rezipienten verhindert und start dessen eine voyeuristische Haltung forderr (vgl.
Zillmann 1991b).

Informationswert: FUr aile untersuchten Sendungen wird von den befragten Redak
reuren mehr oder weniger deutlich beansprucht, ein informatives Magazin zu sein.
Gerade dies wird aber von Kritikern bestritten. Eine Arbeirsregel des Nachrichren
journalismus fordert, daB die journalistischen W-Fragm (Wer? Was? Wo? Wann?
Warum? Welche Quelle?) beantworret werden solien (vgl, La Roche 121991: 8lf.).
Auch wenn eine weiterreichende BegrUndung fehlt , weshalb gerade diese Fragen zu
beanrworren sind, sollen sie hier als Vollstandigkeitskrirerium benurzt werden. In den
untersuchren Sendungen werden in fast allen Beitragen Angaben zu Handlungstragern,
Sachverhalt und Orr gemacht (Wer? Was? Wo?). Auf eine Angabe zum Zeitpunkt
des Ereignisses wird aber in immerhin 28 v.H. der Beitrage verzichtet. Am haufigsren
beanrworten »Aktenzeichen XY.. und »Bitte melde Dich- die Frage nach dem »Wannk

Die Aktualitiit der Beitrage im (eingeschrankren) Sinne der zeitlich moglichsr ge
ringen Disranz zwischen Ereignis und Darstellung spielt keine wichtige Rolle: Lediglich
7 v.H. der Beitrage beziehen sich auf ein Ereignis, das hochsrens eine Woche vor
dern Sendetermin liegr, 12 v.H . auf ein Ereignis im Monat davor (ahnlich auch
Wegener 1994: 99). Eine Zeitlang bernuhte sich »Retter .. urn mehr Akrualirat, lieB
davon aber wieder ab, als sich zeigte, daB der Erfolg der Sendung davon nicht
abhangig ist. Am aktuellsren arbeitet ..Aktenzeichen XY..: Ober zwei Drirtel der Faile
liegen weniger als ein Jahr zurUck. Bei »K - Verbrechen im Fadenkreuz.. ist Akrualitat,
im Widerspruch zu Aussagen des Redakteurs, nur von nachrangiger Bedeutung, oder
sie laBt sich nichr besrimrnen, denn in drei Viertel der Beitrage werden keine Angaben
zum Zeitpunkt des Ereignisses gemacht.

Angaben tiber die Ursacben eines Ereignisses (Warum?) liefern Anhaltspunkre fur
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die analyt ische Qualitar eines Beitrags (vgI. Schatz/Schulz 1992: 704). Fast ein Viertel
der Beirrage (23 v.H.) gibt als Ursache eines Ereignisses Natureinflusse, technisches
und menschliches Versagen an, denen keine Intention eines Taters zugrunde liegt.
Diese Art der Begrtindung fand sich - wie zu erwarten - besonders in den auf
Unglticksfalle und Rettungseinsatze spezialisierten Sendungen »Notruf« (90 v.H.) und
»Retter« (33 v.H.). Insgesamt 60 v.H. der Beirrage nennen menschliches Handeln als
Ausloser eines Ereignisses. Handeln spielt narurlich vor allern in Sendungen eine
Rolle, in denen die Darstellung intenrionaler Gewalt uberwiegt, namlich »Aktenzei
chen XY« (97 v.H .), »K - Verbrechen im Fadenkreuz« (92 v.H .) und reilweise auch
»Augenzeugen Video « (42 v.H.). In »Bitte melde Dich« isr menschliches Handeln in
60 v.H. der Beitrage die Ursache, in einem Viertel wird keine Ursache angegeben.

Die analytische Tiefe der Begrtindung fur ein Ereignis hangt davon ab, wie weit
die Kausalkette, die zum Ereignis gefuhrt hat, rekonstruiert wird. Handeln als Ursache
eines Ereignisses kann durch ein vordergrtindig auslosendes Moment erklarr werden ,
welches wiederum auf einem tieferliegenden Motiv beruht. Ein weiterer Schritt zurtick
in die Vergangenheit ist die Entstehung dieses Motivs. Pruft man, wieviele Glieder
der Kette (Handeln - Ausloser - Motiv - Motiventstehung) genannt werden, so zeigr
sich, daB von den Beitragen, die menschliches Handeln als Ursache angeben (n = 59),
61 v.H. eine weiterreichende Begrtindung liefern: 23 v.H. beschranken sich auf das
auslosende Moment, 20 v.H. nennen daruber hinaus das tieferliegende Motiv, und
17 v.H . befassen sich auch mit der Entstehung von Handlungsmotiven.

»Aktenzeichen XY« verzichter fast vollig auf Ursachenforschung: Nur drei v.H. der
Beitrage mit menschlichem Handeln als Ursache nennen das tieferliegende Motiv.
Dies kann daran liegen, daB die Motive der noch nicht gefaBten Tater meistens noch
im dunkeln Iiegen und die Tarersuche, nicht die Analyse im Vordergrund steht, Die
Beitrage in »Bitte melde Dich« besitzen unter den verglichenen Sendungen die hochsre
analytische Qualirat: 50 v.H. der Beitrage, die menschliches Handeln als Ursache
nennen, beschreiben die Motiventsrehung, jeweils ein Viertel zumindest das auslosende
Moment und daruber hinaus das Motiv der Handlung. Allerdings werden auch in
»Bitte melde Dich « in einem Viertel der Beitrage die Ursachen fur das Verschwinden
einer Person nichr mirgeteilt , weil sie einerseits nicht bekannr und andererseits nichr
»an die Offentlichkeit gezerrt '( werden sollen, denn die Darstellung »kornprornittie
render Grtinde« kdnnte - wie die Redakteurin der Sendung darlegte - »den VermiBten
hindern zuruckzukommen«. Dennoch werden im Stud io von Moderator und Psycho
login regeimaBig MutmaBungen tiber die Motive des Verschwindens angestellt.

Zum Hintergrund eines Ereignisses gehoren auch statistiscbe Angabm tiber die
Haufigkeit, mit der ein solches Ereignis wiederkehrt. Sie dienen der Orientierung
des Zuschauers, weil sie ihm am ehesten eine Einschatzung der Eintrittswahrschein
Iichkeit und damit der potentiellen Betroffenheit erlauben . Quanritat ives Kriteri um
flir die Relevanz einer Information ist nach Schatz/Schulz (1992: 698) die Zahl der
real oder potentiell Betroffenen eines Ereignisses. Real betroffen sind aufgrund des
stark ereignisorientierten und personalisierten Charakters der Beitrage in »Realiry TV«
in Relation zur Zuschauerzahl nur sehr wenige Personen. Die potentielle Betroffenheit
laBt sich ftir Zuschauer nur schwer abschatzen, weil sie in fast der Halfte aller Beitrage
keinerlei Informationen tiber die Haufigke it eines berichteten Ereignisses oder Sach-
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verhalts erhalten. In einem Drittel der Beitrage wurden nur ungenaue Angaben wie
»selten« oder »haufig« gemachr. Relativ exakte statistische Angaben kamen in insgesamt
17 v.H . der Beitrage vor. »K - Verbrechen im Fadenkreuz« und »Aktenzeichen XY«
machten am haufigsten, namlich in knapp einem Drittel bzw. einem Funfrel der
Beitrage genaue Angaben. Insgesamt laBt sich sagen, daB es offenbar nicht die Intention
von »Realiry TV« isr, Hintergriinde und Motive zu erlaurern.

Aufgrund der Ergebnisse kann davon ausgegangen werden, daB die unrersuchten
Sendungen dem Zuschauer filr die Einschatzung der Relevanz der gezeigten Ereignisse
relativ wenige Informationen anbieten. Dies gilt vor allem fur »Notruf«, »Augenzeugen
Video« und »Retrer«. Filr »K - Verbrechen im Fadenkreuz«, »Aktenzeichen XY« und
»Bitte melde Dich« laBt sich aufgrund der Daten ein erwas hoherer Informationswert
vermuten. Der hochste Wert ist wegen des groBten Anteiles an Beitragen mit Angaben
zu Ursachen und sraristischen Haufigkeiten bei »K - Verbrechen im Fadenkreuz«
anzunehmen. Auch der hohe Anteil von Beitragen in dieser Sendung, die sich auf
abstrakte Sachverhalte beziehen , stiitzt dieses Ergebnis . Von abstrakten Sachverhalten
kann wegen der geringeren oder fehlenden Personalisierung eine groBere Zahl von
Menschen real betroffen sein.

SCHLUSSBEMERKUNGEN

Schockierende Originalaufnahmen von Verbrechen und Unglucksfallen rtittelren
1992/93 die Offentlichkeit in Deutschland auf. Inzwischen ist der Boom des »Realiry
TV« zu Ende. RTL, immer noch wichtigster Anbieter von »Realiry TV«, schraubte
den Anteil am Gesamtprogramm von einem Prozent (1992) auf ein halbes Prozent
(1994) zuriick. Bei ARD, ZDF und Sat 1 stagniert der Anteil seit 1992 und geht
uber 0,3 v.H. nicht hinaus (vgl. Kruger 1993; KrUger/Zapf-Schramm 1994; KrUger
1995). (Nichr erfaBt werden durch die Statistik allerdings »Realirys-Elernente in
anderen Programmformen.)

Auch wenn die »Gefahr« damit vorerst gebannt zu sein scheint, ist es nicht miiBig,
sich weiterhin mit »Realiry TV« zu befassen, da diese neue Form symptomatisch fiir
die eingangs angesprochene Entwicklung des Fernsehprogramms ist. Was fehlt , ist
ein Inventar bewahrrer Indikatoren, urn die Wirkung eines neuen Programmangebots
abscharzen zu konnen. Voraussetzung dafiir sind Studien, die Zusammenhange zwi
schen Programm und Rezeption erhellen (vgl. Grimm 1993b; TheunertlSchorb 1995) .
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