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Es ist Brian McNair wohl zuzustirnrnen, wenn
er seinen Text mit dem Hinweis eroffnet, jedes
Buch tiber politische Kommunikation sollte mit
der Pesrstellung beginnen, daB politische Kom
munikation schwierig zu definieren ist . Er selbst
entschlieBt sich zur Obernahme einer Defini
tion. die die Intentionalitat betonr, derzufolge
politische Kornmunikation absichtsvolle Kom
munikation tiber Politik ist. Eingeschlossen wur
.den damit aile Formen der Kommunikation, die
Politiker oder andere politische Akreure einset
zen, urn bestimmte Ziele zu erreichen, aile Korn-

munikation, die sich an diese Akteure wendet,
und schlieBlich Mitteilungen tiber sie und ihre
Akriviraren. Ausdriicklich schlieBt McNair non
verbale Mittel ein; interpersonale Kommunika
tion indessen bleibt von seiner Abhandlung aus
geschlossen. Der Autor begriindet diese Perspek
tive mit den Wechselbeziehungen zwischen po
litischen Organisationen, Medien und Btir

gerfinneln, uber die sich der politische ProzeB
konstituierr. Er gliederr sein Buch in zwei Teile:
"Politics in the age of mediation. und "Com
municating politics«, Wahrend der zweite Teil
k1arakteursbezogen ist, indem er politische Wer
bung und polirische Public Relations, die Rolle
von Interessengruppen sowie internationale po
litische Kommunikation darstellt, bleibt der er
ste Teil hete rogen. Das einfuhrende Kapitel (er
neut unter der Oberschrift »Politics in the age
of mediation«) versucht, einen Oberblick tiber
das Buch zu geben und Zusarnmenhange zwi
schen den verschiedenen Kapiteln herzustellen,
bleibt aber etwas frustrierend, weil an entschei
dender Stelle immer wieder auf eben jene Ka
pirel verwiesen wird.

Den schwachsten Teil des Buches stellt Kapi
tel 3 zu den Wirkungen politischer Kommuni
karion dar. Zunachst auBerr sich McNair auBer
ordentlich skeptisch tiber die Moglichkelten em
pirischer Forschung und bleibt bei seinem Blick
auf die Geschichte der Wirkungsforschung beim
Limited-Effects-Modell stehen. Seine Zweifel an
empirischen Methoden und der Wirksamkeit
politischer Kommunikation sind erst recht un
versrandlich, wenn er an anderer Stelle mehrfach
zum Beispiel auf die Effekrivitat von Wahlwer
bekampagnen hinweist. Irn weiteren Verlauf des
Kapitels setzt sich McNair mit Makro-Wirkun
gen auseinander. Insofern bleibr die Beschafti
gung mit der Rolle der Biirger(innen) , die er
selbst als drittes Element des politischen Korn
munikationsprozesses eingefuhrt hat, vollig un
befriedigend. Im SchluBkapitel geht er noch ein
mal auf die Auswirkungen der »Perforrnance po
litics. auf den demokratischen Prozef ein, in
dem er die Perspektive der »rornanrischen Pes
sirnisten« neben die der »pragmatischen Opti
misten« stellr (S. 190) : Die einen sehen Ratio-
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nalitat und Substanz aus der Politik schwinden,
die anderen begrullen, daB Massenkommunika
tion den politischen Prozef transparenter ge
macht habe . McNair selbst bezieht dazu keine
Position.

In welchem Sinne Iwan Rickenbacher »poli
tische Kommunikation« versteht - immerhin der
Wortlaut des Buchritels - ist seinem Text allen
falls irnplizit zu enmehmen, Es geht hier nur
sehr am Rande urn Srrukturen und Prozesse po
litischer Kommunikation, eher urn deren Inhal 
teo Rickenbacher, auf dessen Erfahrung in der
politischen Praxis als Generalsekrerar der schwei
zerischen Christlich-Demokratischen Volkspar
rei im Vorwort hingewiesen wird , beschreibt ver
schiedene Vorlagen und Volksiniriariven, die in
der Schweiz zur Abstimmung gelangt sind. Wel
che Fragestellung den Ausfuhrungen zugrunde
liegt, ist allerdings nicht so recht auszurnachen.
Das Vorwort erwahnt eine Vorlesung zu politi
scher Kommunikation, die der Autor an der
Universitat Bern gehalten hat, und deren Ziel
es gewesen sei, »einige der Regeln und Rituale
politischer Kommunikation in der Schwelz zu
enrziffem« . Auch wenn es nicht ausdrlicklich
gesagt wird , folgt der Band offensichtlich dieser
Vorlesung bzw, baut darauf auf und hat daher
auch das gleiche Ziel.

So vage. wie dieses Ziel formuliert ist, bleibt
dann auch der Text. Die starke Untergliederung
der Ausfuhrungen tauscht eine Sysrernarik vor,
die sich einem bei der Lekture nicht erschlieflr
und deren Angemessenheit oder Vcllsrandlgkeir
mangels Fragestellung auch gar nicht zu beur
teilen ist, Nur ganz vereinzelt verweist Rieken
bacher auf andere Auroren, daruber hinaus feh
len jegliche Hinweise auf Quellen und Literatur,
Insofern haben wir es bei diesem Buch eher mit
einem politischen Essay zu tun als mit einem
wissenschaftlich-systematischen Beitrag zur po
litischen Kommunikation. Da die Massenrne
dien als die wichtigsten Trager und Akteure po
litischer Kommunikation bei Rickenbacher nul'
marg inal Erwahnung finden, ist die Leserin ge
neigt , dem Buchtitel obendrein Erikenen
schwindel vorzuwerfen.

Der von Sigrid Baringhorst, Bianca Muller
und Holger Schmied unter dem ein sinniges
Worrspiel verwendenden Titel »Machr der Zei
chen - Zeichen der Macht« herausgegebene
Band erhebr "neue Strategien politischer Korn
munikation« - so der Untertitel - zu seinem
Therna. Mit »neu« ist hier, das macht Baringhorst
in ihrer kurzen Einleitung deurlich, symbolische

Politik gemeint. Ziel sei es, »anhand ausgewahl
ter Einzelfallanalysen den Bedeutungszuwachs
persuasiver Strategien des Polirischen zu illu
str ieren «, Was uns dann aber in der Aufsatz
sammlung als politische Kommunikation ange
boten wird, beschreibt Werbe- und PR-Strate
gien auBerst unrerschiedl icher Provenienz.
Wenn Berlusconis Wahlkampf dargestellt wird ,
gibt es gewiB keinen Zweifel daran, daB wir es
mit politischer Kommunikation zu tun haben .
Die Imagekampagne flir die Bundeswehr qual i
flziert sich wohl durch ihren Urheber Verteidi
gungsministerium. Ebenso eine Werbekampagne
("Wasser, weniger ist rnehr «) des Hessischen Mi
nisteriums flir Umwelt, Energie und Bundesan
gelegenheiten. Wie aber ist es mit den zur
Schockwerbung mutierten Kampagnen der Tex
tilfirma Benetton? Mit der Werbung des Phar
makonzerns Hoechst? Und »Irnagewerbung
durch Okosponsoring«? Die Beispiele machen
die thernatische Heterogenitat der Aufsatze , die
dann doch wohl eher zufallig zu einem Band
(unter insofern irrefuhrendem Titel) zusarnmen
gefaBt wurden, deutlich. 1m tlbrigen handelt es
sich dabei urn srudentische Arbeiten, die im
Rahmen einer interdisziplinaren Arbeitsgruppe
am Institut flir Politikwissenschaft der Univer
sitar GieBen entstanden sind.

Doch damit nicht genug: Die Beschaftigung
mit den Inhalten wird immer wieder abgelenkt
durch die vtillig unzulangliche Form . in der die
Beitrage prasentiert werden: eine unglaubliche
Menge von Rechtschreib- und Tippfehlern; be
trachtliche Mangel in der Zeichensetzung; eine
uneinheitliche Typographie; falsch geschriebene
Aurorennamen innerhalb eines Beitrags (von
Sarchinelli bis Sarcinelly): uneinheitliche, un
vollsrandige sowie fehlende bibliographische Be
lege; Literaturverzeichnisse ohne alphabetische
Ordnung. Naturlich geht hier der Vorwurf zu
nachst an die Autorfinnlen, vermutlich haben
sie Diskerten abgeliefert . Die Veramwortung
Iiegt aber in erster Linie bei den He rausge
ber(inne)n, die die Aufgabe haben, die Beitrage
eines Sammelbandes einheitlich zu gestalten und
in eine Form zu bringen, die nicht von vorn
herein den Inhalt diskreditiert, Allerdings sind
auch die Verlage hier von Verantwortung nichr
freizusprechen, zurnal nicht ein notorisch tiber
teuerrer wie Peter Lang.

Indessen , die Mon ita beschranken sich kei
neswegs auf die (allerdings symptornarische)
Form: Den Beitragen fehlt zurneist eine explizite
und prazise Fragestellung. So enrhalr der Beitrag



tiber »Die Benerton-Karnpagnen« unverbunden
aufeinanderfolgend unter anderem ein »Unter
nehrnensportrat« der Firma , eine Darstellung des
Verrriebssystems und der Auseinandersetzungen
mit den Handlern, eine chronologische Aufli
stung der Anzeigenrnotive, Abschnitte tiber »Die
Person Oliviero Toscani«, »Benetton und die
Formel 1«, 14 Zeilen unter der Uberschrift »Pro
und Contra Benetton-Werbung - Zwei Stirn
rnen« sowie schlieBlich eine »Einordnung der
Benetton-Karnpagnen« in das Konzept der Cor
porate Communications. Ein Zusammenhang
zu »neuen Strategien politischer Komrnunika
tion « wird nicht herausgearbeitet. Oder es wer
den uneinlosbare Erwanungen geweckr, erwa
wenn ein Beitrag die »Analyse zur Konzeption
und Wirkungsweise pharrnazeutischer Werbe
kampagnen am Beispiel der Hoechst AG« ver
spricht, Wirkungen aber gar nicht uberprufi
werden. Oder wenn der Beitrag tiber »'W ir in
Nordrhein-Westfalen' - Die NRW-Kampagne
als aheramives [sicl] Konzept politischer Steue
rung« feststellr , »daB Paktoren wie Idenritat und
LandesbewuBtsein kaum quantifizierbar sind «,
nur urn gleich anschlieBend aber anzuktindigen:
»...soll der EinfluB, den eine Imagekampagne
auf die Ausbildung eines LandesbewuBtseins
nehmen kann, untersucht werden« (S. 56).

Bei der Rezension von Sarnmelbanden kon
nen nichr aile Beitrage einzeln besprochen wer
den. Ein Aufsatz aber, tiber den Autorin und
Herausgeber(in) dann doch vielleicht noch ein
mal hatten nachdenken rnussen, soil hier noch
Erwahnung finden . Gemeim isr ein Beitrag un
ter dem Titel »Das Fremde in der Werbung«.
Es isr gewiB wichtig, nach der Darstellung des
»Frernden« in der Werbung zu fragen, weil sie
ebenso wie andere Medieninhahe dazu beitragr,
wie wir andere Lander. andere Kuhuren und
erhnische Gruppen sehen. Der hier abgedruckre
Aufsatz solhe da aber besser kein Vorbild sein .
Niche nur, daB den Ausfuhrungen keinerlei sy
stematische Umersuchung zugrunde liege. Es
werden einfach wahllos einzelne Beispiele und
zum Teil wilde Inrerpretarionen aneinanderge
reiht . Hier Srilbluren herauszugreifen, die dann
auch nur auf den ersten Blick kom isch sind ,
hielie, so zu arbeiten, wie es die Autorin in
ihrem Beitrag geran hat .

Doppeldeutig gibt sich der Titel des von der
Benelsmann Stifrung prasentierten Sammelban
des »Politik tiberzeugend verrnitteln«. Eher un
zweideutig wird im Vorwon als Ziel des Buches
angegeben, ..Ansatze und Wege zu einer sach-
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gerechten Verbesserung der politischen Informa
rionsarbeit aufzuzeigen«. Mit dieser Perspekrive
verlieren Ingrid Hamm und Thorsten Grothe.
beide von der Bertelsrnann Stifrung, aus dem
Blick, daB es den politischen Akteuren im Wahl
kampf nicht (unbedingt) urn Informationsver
mittlung geht, sondern (auch) urn Uberzeu
gungsarbeit zugunsten von Stimmenmaximie
rung und Machterhalt. Der Beitrag von Holger
Sievert, der einen kurzen Uberblick tiber die in
dem Reader versammelten Aufsatze gibt, relat i
viert dann auch - wenigstens ansatzweise - diese
Sichrweise,

Die Diskrepanz zwischen der Einleitung, die
von Dialog traurnt, und der Politik, die an Stirn
mengewinn interessiert ist, wird besonders deur
lich in dem Beitrag von Peter Radunski: Dieser
- ewig darunter leidend, daB die Politiker(kol
legen) nicht immer so wollen wie der Wahl
kampfstratege - legt ein offenes Bekenmnis zur
Amerikanisierung von Wahlkampagnen, zum
Fernsehwahlkampf und zu Infotainment als zeit
gemaBem Wahlkampfstil abo

Peter Glotz indessen bietet eine eher impres
sionistische Beschreibung des Bundestagswahl
kampfes 1994, sprachl ich ausgefeilr, aber doch
unverbindlich und auch widersprtichlich. Er em
wickeh sein Thema von der Frage »Funktioniert
die Politik inzwischen nach den Gesetzen des
Wrestling?«. also als Schaukampf, tiber eine
Schlachtbeschreibung hin zu der Festsrellung ,
rhemenorienrierte Politik und thernenorientier
ter Wahlkampf seien rnoglich, wenn aile wollren ,
Gleich danach aber befindet er: »Politik ist im
Zeitaher der Visualisierung erst gelungen, wenn
sie asthetisch gelingt und tiber den Schirm
kornrnt .« Und schliefllich, das Publikum spielt
ohnehin nicht mit . es ".. . will Bonhomie,
Charrne, die Ausstrahlung von Sicherheit«, Ahn
Iich Callt der Rtickblick auf das Wahljahr 1994
bei Gunter Hofmann, dem Bonne r Korrespon
denten der -Zei« aus. Er stellt fest. daB die
Paneien in Wahlkampfen an Bedeutung verlie
ren und sich dam it womoglich das Ende der
Parteiendemokratie abzeichner. Langst nicht so
positiv wie Radunski beurteilt Hofmann die Em
wicklung der Politik hin zu einem integrierten
Bestandteil der Umerhalrungsbranche.

Als ein Charakteristikurn US-amerikanischer
Kampagnen gilt die uberragende Rolle der Wahl
kampfberater, Dies ist dann auch ein in allen
Beitragen des Sammelban des wiederkehrendes
Thema; der in den USA ftir die Berater verwen
dete Begriff »spin doctor. durfie sich nach der
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Lektiire dieses Readers festgesetzt haben, wenn
nicht die hier eingeftlhrre Uberserzung als »H e
xenrneister« schneller Furore rnachr . ~rner Hal
UT, bis 1992 Chefredakteur der -Frankfuner
Rundschau- , liefert im iibrigen mit seinem Bei
trag eine personalisierende Tour durch die arne
rikanische Beratungsindustrie.

Mit Gary Hart ist in diesem Buch auch ein
echter Insider der amerikanischen Politik ver
treten, A1sdernokrarischer Kandidat 1984 heftig
von den Medien gebeurelt, wettert er - was in
den anderen Beitragen eher vernachlassigr
wird - iiber den EinfluB der Medien auf die
Politik und uber Politiker, die sich den Medien
allzu willfahrig beugen. Dariiber hinaus warnt
er vor den tiefgreifenden Veranderungen, die
sich fiir Politik und Wahlkampfe durch die Mog
lichkeiten des Einsatzes von Multimedia ab
zeichnen.

Der stark divergierende Anspruch der unter
schiedlichen Beitrage des Bandes wird bei der
Lekture des Aufsatzes von Otfried[arren und
Markus Bode deutlich, die (endlich) eine syste
matische Untersuchung zu Wahlkampfsrrategien
in Deutschland vorlegen. Ihre umfassende Ana
lyse der Kampagnen von CDU und SPD im
Wahljahr 1994 fullr insofern eine Liicke in der
deutschen Wahl(kampf)forschung, als das Korn
munikationsmanagement der Partei bislang sel
ten Gegenstand wissenschaftlicher Anal yse war.
Irn Zusammenhang mit dieser Untersuchung ist
dann wohl auch die dem Reader kornmenrarlos
angehangte »Wahlkampfchronologie 1994 . ent
standen. Und die ebenfalls beigegebene Aus
wahl bibliographie ist wenig hilfreich, wei! of
fensichtlich nichr das Ergebnis systematischer
Recherche. Ein Uberblick iiber die auBerordent
lich umfangreiche amerikanische Wahlkampfli
teratur kann ohnehin kaum gelingen. Aber auch
eine sysrernatische Auswertung der einschlagigen
Fachzeitschriften ist hier nichr versucht worden.
Auffallig ist , daB zum Beispiel die Literatur zu
Fernsehdebanen fast keine Beriicksichtigung
finder , wahrend Publ ikationen zu Public Rela
tions allgemein verzeichnet werden, die in vielen
Fallen mit politischer Kommunikation und spe
ziell mit Wahlkampfkommunikation nichts zu
tun haben.

Das von Kathleen Hall Jamieson als Gasther
ausgeberin veranrwortete Themenheft von »T he
Annals of The American Academy of Polit ical
and Social Science. zu Medien und Politik faBt
zwolf Beitrage namhafter US-amerikanischer
W issenschaftler(innen) zusamrnen, Hier rni-

schen sich Srate-of-the-Art-Aufsatze mit Berich
ten tiber einzelne Untersuchungen. Einen the 
matischen Schwerpunkt weist das Heft insofern
auf, als sich vier Beitrage mit den negativen
Foigen von Medienberichterstattung auf d ie
Einstellungen des Publ ikums zur Politik oder
d ie politische Beteil igung befassen (Thomas Pat
terson; Gary Hart; fouph N. Cappella/Kathleen
Hall jamieson; Shanto Iymgar). Auch Elihu Katz
beschafrigt sich mit unerwiinschten Wirkungen
fur das politische System , wenn er auf mogliche
Foigen des Segmentationsprozesses auf dem Me
dienrnarkr verweist. Steven Chaffu/Stact] Frank
errnitteln im Vergleich von Nachrichten in
Print- und Funkmedien, woher die arnerikani

sche Bevolkerung ihre politische Information be
zieht , David H. ~avtr untersucht in einer For
schungssynopse, was die Wahlerschaft wahrend
einer Karnpagne aus den Medien Ierne. DorisA.
Graber schildert die Vorteile der audiovisuellen
gegeniiber der nur verbalen Inforrnationsverar
beitung und entwickelt daraus ein PIadoyer fiir
die bessere Ausnutzung vor allern der visuellen
Moglichkeiren der Femsehberichtersranung.
Wenn auch eher heterogen in der Perspekrive
und wohl auch deshalb im Themenheft unter
eher vagem T itel zusammengefaBt, bieten die
rneisren Beitrage dennoch gute Oberblicke iiber
Literatur und Befunde empirischer Forschung
und verm itt eln einen Einblick in die aktuelle
amerikanische Diskussion zur pol itischen Korn
rnunikation.

Bei dem von Otfried Jarren, Heribert Schatz
und H arrmut WeBier herausgegebenen Band
»Medien und politischer Prozefl« handelr es sich
urn die Dokurnentation der Vortrage bei der
95er Tagung der Arbe itskrei se »Politik und Kom
rnunikation« der DGPuK und der Deutschen
Vereinigung fiir Politische Wissenschaft . Wenn
gleich die Tagungen der Fachgruppen gegeniiber
denen der Gesellschaften den Vorteil haben, daB
sie thematisch enger gefaBt und in ihren Bei
tragen weitaus homogener sind, deckt der Rea
der - ein Nachteil vieler Sammelwerke - den
noch ein breites Spektrurn ab (was ja dann auch
in einem entsprechend vagen Buchtitel seinen
Niederschlag finder), Diese Breire des Thernen
spektrums spiegelt sich in gewisser Weise auch
in der Einleitung von [arren, Donges und ~fltr.

Irn ersten Teil argumentieren sie im Rahmen
einer poli tischen Analyse gegen die gangige
Trennung eines Herstell ungs- und eines Darstel
lungsaspektes von Politik. Eine solche Trennung
eriibrige sich , da ih r emp irisch keine Relevanz



(rnehr) zukomme. Irn zweiten Teil wird eine
eher kursorische Bestandsaufnahme der kommu
nikarionswissenschafrlichen Forschung zum
Themenbereich Medien und politischer Prozef
gelieferr. Womoglich mit gutem Grund, aber
ohne jegliche Begrtindung wird hier die Wahl
forschung vollig ausgeklammerr. Der dritte Teil
des einflihrenden Aufsatzes schlielllich bietet
eine ausfuhrliche Einle ltung in die 15 Beitrage
des Readers, die drei Bereichen zugeordnet wer
den. Die Oberschrift zu Teil I lautet »Polirik
verd rossenheit und Skandale«. Auffallig ist, dall
Polit ikverdrossenheit, wo sie thernarisiert wird,
aullerordenrlich heterogen verstanden wird, von
polirischem (Des-Ilnteresse tiber politische Apa
rhie bin hin zur (negativen) Beurreilung be
stirnrnter Parteien,

Drei der sechs hier versarnrnelten Aufsatze
stamrnen aus dem Mainzer Inst itut ftir Publizi
stik (Hans Mathias Kepplinger; Peter Eps, Uwe
Hartung/Stefan Dahlem; Thomas Geiger/Alexan
der Steinbach), wo die Beschaft igung mit Skan
dalen und Skandalberichrerstattung bereits
mehrjahrige Forschungstradirion hat . Unmittel

bare Nahe dazu hat der Aufsatz von Mike Fried
richsen, der der Frage nachgehr, ob es einen
Zusammenhang gibt zwischen Skandalberichter
startung und Polirikverdrull, wobei er aus der
gewaltigen Datenmenge schopfen kann , die das
Berliner DFG-Projekt mit taglichen Interviews
sowie mit einer Medieninhaltsanalyse wahrend
des Wahljahres 1994 angehaufr hat . Allgemeiner
geht Horst Pdttker dem Zusammenhang von Po
litikverdrossenheir und Medien nach , wobei er
die Verantwortung fur Politikverdrossenheit ins
besondere dem Parteieneinfluf auf die Medien
sowie dem Kommenialisierungsschub durch
Einfuhrung des privaten Rundfunks zuweist.
Mit Blick auf die Kampagnensrrategie der Frei
heitlichen Partei Osterreichs (FPO) im Wahl
kampf 1994 und die Einfuhrung des TV-Con
frontainments - einer Serie von elf Kandidaten
streitgesprachen - im ORF kundigr Fritz Plasser
die nachhaltige Veranderung von Struktur und
Logik des polirischen Wettbewerbs durch Vi
deopolirics und populisrisches »Affekt-Manage
rnent« an .

Teil II des Tagungsbandes steht unter dem
Titel »Politische Akteure und polir ische Offent
lichkeit«. In ihrem Beitrag tiber polirische Of
fenrlichkeitsarbeit bernuhen sich Barbara Pfttsch
und Kerstin Dahlke um deren rheoretische Ver
ankerung und serzen sich anhand von zwei Fall
beispielen mit den Zielen, Inhalten und Mitteln
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regierungsamrlicher Offentlichkeitsarbeir bei der
Beeinflussung von Themen und Meinungen aus
einander. Gunter Bentele und Stefan Seeling be
handeln offentliches Vertrauen als Faktor poli
tischer Offentlichkeit und politischer PR, wobei
sie D iskrepanzen in der politischen Kornrnuni
kation - gerneinr sind Inkongruenzen zwischen
politischem Handeln und der Kornrnunikarion
tiber d ieses Handeln - als entscheidend fur die
Herausbildung von Vertrauen beim Publ ikum
ausmachen. Winand Gellner liefert in seinem
Beitrag zu Dernoskopie, Politik und Medien
»Anmerkungen zu einem problernatischen Ver
haltnis«, Peter Szyskaschlielllich analys ierr Wahl
werbespots aus dem Bundestagswahlkarnpf 1994
unter der Fragestellung »Medien politischer
Selbsrdarstellung oder pol itischer Kommunika
tion?«

Der in seinen Themen und methodischen
Herangehensweisen heterogenste, dritte Teil des
Readers ist mit »Formenwandel der massenme
dialen Polirikvermlnlung« tiberschrieben . H ier
diskutiert zunachst Frank Marcinkowski politik
theoretische und konzeptionelle Grundlagen der

emp irischen Forschung zur Polirikverrnittlung
durch das Fernsehen - ein Beitrag. der vielleicht
besser im einleitenden Teil plazierr worden ware .
Georg Schutte und Peter Ludes analysieren Schlus
selbilder in US-amerikanischen und deurschen
Fernsehnachrichten und ihrer Rolle ftir die Her
ausbildung von Medienvertrauen. Wie sich
Schlusselbilder, »die ein Ereignis auf eine kurze
Formel bringen«, von anderen Bildern unter
scheiden und fUr die Untersuchung isoliert wur

den. bleibt allerdings unklar. In einem Bogen
von amerikanischen Wahlkampfen im frtihen
19. Jahrhunderr bis zum Europa- und Bundes
tagswahlkampf 1994 und von Plakarwerbung zu
Fernsehspors beschreibt Marion G. Muller »po
litische Bildstraregien im amerikanischen [sicl]
Prasidenrschafrswahlkampf«. Ulrike Rottgerund
Hartmut Wejiler analys ieren am Beispiel von
ZAK Inrerakrionsbeziehungen in Politikerinter
views und damit eine von der klassischen ab
weichenden Form der Polirikvermitrlung. Adi
Grewenig schlielllich setzt sich kritisch mit den
Moglichkeiten der Vermittlung und der Aneig
nung von Politik durch Dokudramen - einer
Mischform von Fiktion und Dokumenration 
auseinander.

Im Anhang wird der Sam melband erganzt
durch eine von Nina Kreuzftldt und ~rena

Schmidt zusammengestellte Auswahlbibliogra
phie unter dem Titel »Politische Offenrlichkeir
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und massenmediale Politikverminlung«. Hier
gilt die gleiche Kritik , die auch an der Biblio
graphie zum Band »Politik iiberzeugend vermit
teln « geubt wurde . Auswahlkriterien werden
nicht genannt, vieles spricht fiir Zufallsauswahl,
da scheinbar willkiirlich auch englischsprachige
T itel, Publikationen bis zuriick ins Jahr 1961
und Arrikel aus Publikumszeirschriften verzeich
net werden. Urn dem Band formal ein einheit
liches Erscheinungsbild zu geben, hatten die
Herausgeber fiir Einheitlichkeit bei Quellenbe
legen der einzelnen Beitrage und in der Biblio
graphie des Anhangs sorgen sollen .

Eher wie ein Sammelband von (aus verschie
denen Anlassen entstandenen) Beitragen, denn
als Monographie liest sich »T he communication
of politics. des britischen Kommunikationswis
senschaftlers Ralph Negrine (tatsachlich findet
sich dann auch ein Hinweis darauf, daB sechs
der acht Kapitel auf bereits veroffentlichen Auf
satzen beruhen) . Von Kapitel zu Kapitel wech
seln Fragestellung und Perspekrive, und der Au
tor macht sich auch nicht die Miihe , die Beitrage
- etwa in einem abschlieBenden Kapitel - in
einen Zusammenhang zu stellen. Von daher blei
ben die Aufsatze zu so unterschiedlichen The
men wie Wandel der Parlamentsberichrerstat
tung, polit ischer Sozialisarion, offentlicher Mei
nung, Amerikan isierung der Politik und Globa 
lisierung des Med ienmarktes einfach unverbun
den nebeneinander stehen, Der Titel des Buches,
»T he communication of politics«, verkommt da
her - wie so oft - zu einem Catch-all-Begriff,
denn mit einer irgendwie systemati schen Ana
lyse von politischer Kommunikation werden wir
hier nicht bedient. Die abermalige Publikation
bereits veroffentlichter Aufsatze rnacht nur Sinn,
wenn der Aurar mehr tur, als sie nur unter eine
Oberschrift zu packen . Dazu gehort nicht nur,
dem Buch einen roten Faden zu geben und fiir
eine Integration der Kapitel zu sorgen , sondern
auch Wiederholungen zu vermeiden, wie das
mehrfach herangezogene und bis in kleinste De
tails ausgebreitete Fallbeisp iel der Vorgange urn
die Obernahme der Rover-Gruppe durch die
British Aerospace.

Die fur diese Besprechung zusammengefaBten
Publikationen haben oft nur das groBe Thema
politische Kommunikation gemeinsam und rna
chen insofern die ganze Vielfalt politischer Kom
munikation deutlich. Zugleich zeigen sie aber,
daB dieses Etikett gelegentl ich zu groBziigig und
wornoglich unberechtigt vergeben wird - die
Konturen dieses Forschungsfeldes drohen zu ver-

schwimmen. Zudem leidet das Thema darunter,
daB sich Politiker und oft auch Journalisten fiir
gewissermaBen geborene Fachleute politischer
Kommunikation halten (zugleich aber bekannt
lich gerne vor den Befunden systematischer For
schung ihre Augen verschliellen).

CHRISTINA HOLTZ-BACHA, Mainz

Michael jackel/Perer Winterhoff-Spurk (Hrsg.):
Mediate Klassengesellschaft? Politische und soziale
Folgen der Medienenrwicklung, - Miinchen: Rein
hard Fischer 1996, 210 Seiten, DM 39,-.

Die beiden Herausgeber haben in dem vorlie
genden Tagungsband elf Beirrage zusammenge
faBt, die sich im weitesten Sinne unter den Titel
des Buches integrieren lassen: Mediale Klassen
gesellschaft? Das Fragezeichen ist wohlgewahlt.
Denn iiber die zentrale Frage, ob »die Gesell
schaft durch die Medienentwicklung in Privile
gierte (solche, die aus der Informationsvielfalt
Profit ziehen konnen) und Nicht-Privilegierre
gespalten (wird)«, wissen wir bisher wenig .
Schon mit der massenhaften Verbreitung des
Fernsehens in den sechziger Jahren wurden ahn
liche Probleme unr er der Perspektive der soge
nannren Wissenskluft-Hypothese diskuriert. In
einigen Beitragen k1 ingt entsprechend diese Hy
pothese als theoretischer Hintergrund an. An
sonsten nahern sich die Autoren dem Thema
von verschiedenen Seiten mit unterschiedlichen
Schwerpunktsetzungen. Allgerneinverstandliche
Oberblicke (die Beitrage von Heinz Gerhard.
Michael jackel oder Frank Schwab) iiber den
Gegenstand, detaillierte Datenanalysen (Michael
jackeUAndreas Reinold, Walter Klingler/Ines Mul
ler oder Bodo Franzmann) und Pladoyers (Hanne
Landbeck fiir qualitativ hochwertiges Programm
11 la ARTE; Thomas Kleist aus der Sicht einer
Landesmedienanstalt fiir weiterhin notwendigen
Regulierungsbedarf) wechseln sich in bunter
Mischung abo Fiir Laien wird ein breites Spek
trum von Themen behandelr, entsprechend for
mulieren die Herausgeber: »Das Buch rnochte
in verschiedene Diskuss ionsfelder einfuhren«
(S. 8). Dern fachlich vorbelasreren Leser bietet
sich indes wenig Neues : Der Beitrag von [ochen
Z immer iiber Online-Dienste ist zwar informa
tiv, allerd ings auch sehr speziell, die vorgestellten
Daten zur Online-Nutzung sind zudem auBerst
flucht ig. Der Beitrag von Franzmann verspricht




