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MASSACOMMUNICATIE BESTAAT 10 JAAR

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Massacommunicatie is
dit nummer aan een speciaal thema gewijd: de ontwikkeling van de
massamedia en het massamediabeleid in het licht van de techniek.
Enkele vooraanstaande auteurs geven een overzicht van de stand
van zaken in hun land op het gebied van omroep, pers en nieuwe
media en het beleid dat de overheid voert; ook geven zij hun visie op
de toekomst.
Tegelijkertijd met dit jubileum viert eveneens de Stichting Onderzoek
Massacommunicatie, de uitgeefster van dit tijdschrift, haar tienjarig
bestaan. Gezamenlijk zal hieraan gestalte worden gegeven door het
organiseren van een symposium waar hetzelfde thema aan de orde
komt. Het symposium wordt, tegelijk met de Firato, op 2 september
1982 in de RAI in Amsterdam gehouden. De redactie is het bestuur
van het Lucas Ooms Fonds erkentelijk voor de financiële steun die
haar in staat stelde dit themanummer uit te brengen.

De Redactie
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Jeremy Tunstall
A West European Media superpower?

Are we witnessing the making of a new
west European media super-power?
Will France, West Germany and Britain
develop co-ordinated media policies
which will establish western Europe as
the media leader of the world, in place of
the dominance previously exerted by
Sunset Boulevard and Madison Ave¬
nue? Will those twin symbols - the
keyboard-and-screen on the desk and
the dish antenna on the roof - become
symbols of a western European hege¬
mony?

Until now, a previous argument may re¬
quire little modification. The world’s
mass media do seem to be continuing
on three levels: the international level,
which primarily involves Anglo-
American materials: the local level
sometimes in a local non-national lan¬
guage: and thirdly the national level
where ’’hybrid” media exist- including
strains of both the local and interna¬
tional, epitomized by the Indian film
industry.1)
This argument deliberately left out the
world regional element in general and
western Europe in particular, because
up to 1977 the European Economic
Community appeared to have assisted,
rather than restricted media imports
from the United States. Now, of course,
western Europe faces challenges from
several directions. Yet more United
States materials could reach Europe as
the obvious cheap and popular way of
filling up the new channels. The infor¬
mation technology explosion could
perhaps make western Europe an infor-
mation-and-media colony- with the Ja¬
panese electronics giants plus IBM and
ATT providing the hardware while Holly¬
wood provides the software. There is
also the challenge of the third world -
will the New World Information Order
(NWIO) undermine Europe from both
the south and east?
Against this, west Europe has several
enormous advantages: where to get

material to fill up multi-channel televi¬
sion? Western Europe has an unrivalled
supply of national television channels¬
and a cornucopia of films, sport, opera,
and entertainment. News agencies?
Western Europe has two of four western
’’world" agencies- AFP and Reuters -
and most of the semi-world agencies,
such as DPA (W. Germany) and EFE
(Spain). Recorded music? The world¬
sales leader is the Siemens-Philips
(German-Dutch) combine. The new in¬
formation technology? American
authorities seem to agree that of the
small handful of nations which are real
runners in this contest at least half are
located in Western Europe.2)

USA deregulation versus European
regulation

Since President Carter took office in
1977 the deregulatory winds have been
blowing ever more strongly through the
US Congress, in the federal courts and
also in the FCC. The FCC has largely
given up trying to prod the broadcast
networks with PBS and has now trans¬
ferred its loyalities to cable. Pay and re¬
gular cable have been boosted by satel¬
lite delivered services. Deregulation it¬
self has been boosted by the arrival of
the Reagan administration.
Broadcast deregulation has three main
thrusts: 1. To reduce regulation of TV
content and on radio virtually to abolish
it; regulation of content will increasingly
be left to the market. 2. To make life
easy for local Cable operators and for
other ’’new media”-such as video cas¬
settes. 3. To license additional conven¬
tional radio and TV stations with low
power and even lower programming
regulation.
But deregulation affects the entire areas
of telephones, computers, copying,
data (AT and T, IBM and Xerox) and also
the new telecommunications carriers -
the terrestrial common carriers (such as
ITT), the satellites carriers (such as Sat-
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ellite Business System - owned by
IBM, Comsat and Aetna Life), the valued
added carriers, and the resale compa¬
nies (which includes intra-industry data
transmission within the airline, banking
and other industries).
Deregulation incorporates too that char¬
acteristic mixture of the mammoth reg¬
ulated monopoly such as ATT (now
trading in part of its telephone monopoly
in return for entry to other telecommuni¬
cations areas) and the ultra local- such
as the setting up of radio stations in yet
smaller communities. The cable explo¬
sion incorporates both extremes - the
satellite married to a system of local ca¬
ble operators licensed at city level, with
many cities franchising different sub¬
urbs to different cable operators.
Now the deregulatory winds are blowing
across the Atlantic. As before, much of
the technology is not in fact American at
all-but the technical standards in prac¬
tice are now often set by Japanese man¬
ufacturers exporting into the US mar¬
ket. If the hardware standards are
Japanese-American, the software is
heavily American - Hollywood’s in¬
fluence re-born yet again-and most of
the values, the ideas, and the policies
are American.
As is often pointed out, we are witness¬
ing a coming together of many things
once separate - storage, transmission
and display of data are merging. Com¬
puters, typewriters and filing systems
are becoming one. Audio records/tapes
and video records/tapes may become
one. Advertising and information may
become one. Data and media become
one. Electronic and print become one.
And perhaps Europe and North America
become one? In recent years it has
been increasingly evident that informa¬
tion and media policy is even more cen¬
tral both in national and international pol¬
itics. Around the world many new gov¬
ernments are born in radio/TV studios
and it is no longer unusual for govern¬
ments to be defeated over media is¬
sues. UNESCO-a major UN agency-
increasingly seems concerned with little
else.
Obviously the Information Technolo¬

gy/new media revolution poses prob¬
lems both for nations and for national
groupings. Western Europe has been
and will be battlefield on which many
world media battles are decided. But
what strategy should western Europe’s
adopt? The Anglo-American tradition is
of no special laws, and the minimal nec¬
essary legislation - deregulation fol¬
lows this tradition. The west European
legal tradition is of detailed legislation
laid down in advance. Should Europe,
then, confront US deregulation with its
own regulation?
In practice there is some of each on both
sides of the Atlantic. As Brenda Maddox
points out,3) federal deregulation of Ca¬
ble is balanced by the American cities
which extract promises from cable oper¬
ators in return for the franchise. More¬
over almost everyone else in the USA
is dwarfed and frightened by the big
boys- Bell, IBM and Xerox. Bell- which
already has the nation wired - terrifies
the cable companies, many of which are
newspaper owned. Other checks on
deregulation include the decisions of
courts -such as that of the federal court
in San Francisco which in late 1981 de¬
clared it illegal to record TV programmes
off air. There is also much anxiety that
deregulation - by licensing yet more
small black, Hispanic, other ethnic and
religious channels - will encourage
ghetto media and mentalities.
Within the US there are fears that more
deregulation will ultimately mean less
competition - that the three networks
may indeed be swept away and re¬
placed by three new feuding giants -
IBM, ATT and Xerox- which from space
and cable alike will pump data and junk
entertainment in and out of every office,
home and car. Others forsee enormous
confusion and disarray with Congress
stalled again and again in attempts to
provide legislative clarity, while courts,
federal agencies and giant companies
fight interminable legal battles.
Seen from Europe, however, the inter¬
nal confusion within the US is less sig¬
nificant. What is significant is the obvi¬
ous spillover effect of deregulation into
Europe.
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Revolution in media values

The merging of advertising and editorial
is already evident in teletex systems. In
the output of a news agency like Reuters
general news rides on the back of - is
subsidized by - ever more sophisticat¬
ed and profitable supplies of instant fi¬
nancial data and services.
The merging of print and electronic me¬
dia is only one fundamental change. In
the past the number of press voices was
always assumed tobe large, entry to the
press was free, and hence ”no law" was
required; whereas broadcasting, be¬
cause of frequency limitations was- es¬
pecially in Europe -a natural monopoly
which made necessary some kind of
strong state control. But increasingly
these positions are reversed. In the
USA most newspapers are effectively
monopolies; even in the largest cities
genuine head-to-head newspaper
competition is fast disappearing. In
broadcasting the competition is already
much greater and is expanding explo¬
sively. A city like Los Angeles which al¬
ready has 82 radio channels, 12 com¬
mercial TV channels, plus cable and
STV, plus other channels coming across
the Mexican border, will soon get ad¬
ditional cable and conventional chan¬
nels.4)
How long will it be possible to argue that
the press should be exempt from regu¬
lation? Or will the FCC start to regulate
newspapers via their cable holdings?
Will European nations invent some new
kind of agency to regulate all mass me¬
dia?

France and Germany: media policy,
home and away
The Franco-German joint space satellite
agreement of October 1979 is a land¬
mark for media policymaking in Europe
and perhaps for the whole world.
The media of most west European coun¬
tries have certain family resemblances;
but particular countries also have their
own peculiar - even very peculiar - ar¬
rangements, myths, and policies. As a
policy field, the media is especially vul¬

nerable to fragmentation (many sepa¬
rate authorities), partisanship (espe¬
cially over news and factual coverage),
vague educational goals (a reluctance to
acknowledge entertainment) and a ten¬
dency to worship a past golden period
(such as the 1920’s) that never quite
was.
The media may be seen as national insti¬
tutions and cultural ambassadors, but
they have also universally been seen as
a mechanism for selling hardware.
Whereas software exports earn millions
of dollars, hardware exports earn bil¬
lions. So, yes, we must have talkie films
(colour television, etc.) as a means of
boosting our electronics industry. This
60 year old underlying policy theme has
naturally not been weakened by the
promise of pie 35,000 kilometers up in
the sky.
French and West German media do¬
mestically both have extraordinarily
contorted arrangements for combining
public and commercial broadcasting.
But both nations have seen the impor¬
tance of Direct Broadcast Satellites as a
spectacular and expensive way not
simply of putting out more channels but
of selling spectaculair and expensive
telecommunications hardware.
NeverthelesstheFranco-German satel¬
lite endeavours have indeed put these
two countries into leadership positions
in a race which leads we know not
exactly where. Britain has recently been
drawn into the contest, with those same
arguments being deployed, which have
characterised almost all communica¬
tions satellites to date from Eskimo-land
to Indonesia: shoot the hardware up
first, think about the software second.

We can now begin to see a new media
grouping in northern Europe - focus¬
sing on France, Germany, Britain, Bel¬
gium, Holland and last, but most cer¬
tainly not least, Luxembourg.
The French and the Germans are al¬
ready formidable media powers; the
French have long been influential in
North and West Africa and have long
pursued policies of subsidizing their
media both at home and abroad as
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ambassadors for French culture and
language. To this they have now added
both telephones and rockets which
actually function properly, plus a vision
of France as an informatie society.
West Germany is the leading media
power of central Europe and a major in¬
fluence on a surrounding circle of small¬
er countries; a leading radio propagan¬
dist, and a significant force within do¬
mestic US media. Both countries havea
relatively modern-mainly post 1944-5
- media structure; both are strong in
hardware and software. Both have tradi¬
tions of media policy more consistent
and slightly less bizarre than some of
their neighbours’. They have a tradition
of governmental co-operation and bi¬
lateral commercial deals across the en¬
tire range of aerospace and telecom¬
munications.
France and Germany have given the
American consortium approach a Euro¬
pean flavour. There is a deliberate build¬
ing upon both American and European
experience in aerospace.

Britain’s answer to too many media
and too many media policies

All West European nations currently
have their media crises, but Britain’s is
probably more severe than most. Britain
simply has more media - especially
media with national pretensions-than it
is willing to support either through the
market or through subsidy. Britain prob¬
ably also outdoes its neighbours in the
number of separate media policies
operated by separate central govern¬
ment agencies. An "earthquake” in the
British press has been long predic¬
ted.5) Now the present British govern¬
ment has decided to incorporate broad¬
casting policy into its strategy for infor¬
mation technology; this may well bring
the earthquake finally to happen.
Insofaras Britain has a recent tradition of
media policy that tradition seems to
consist of insisting that Britain has the
best television and the best national
newspaper press in the world. It may be
that this broadcasting system which
combines showbusiness with some ma¬

jor attempts at serious drama and neu¬
tral news has the most suitable arrange¬
ment for finance - one system all ad¬
vertising financed, one all license fee
financed-which makes both sides run
scared. But this system is expensive,6)
and 1982 will see the appearance of a
second all-advertising financed chan¬
nel. 1983 will see both BBC and the IBA
putting on breakfast television. Wales is
to have an entire TV channel primarily in
Welsh (a language spoken by only
600,000 people). In addition commer¬
cial local radio is expanding fast.
The press will certainly have to fight
harder to retain its present 65% of all
media advertising revenue. In addition
to the frontal TV assault, the press is
beingeaten atbothendsby Britain’s two
fastest growing advertising media -
direct mail is undermining broad band
up-market papers like The Times, while
free sheets are undermining the local
press. The regional press, which has
only half the daily sales of the nationals,
but attracts more advertising, is in bad
shape. We may well see major contrac¬
tion; since over half of the provincial
dailies are chain owned there are many
possibilities of contraction of separate
staffs on the recent French model.

Britain’snat/ona/ newspapers are also in
deep trouble. Britain now has five na¬
tional tabloid dailies. The fifth largest of
these, the Daily Star, is not four years
old; it sells 1.5 million copies and has
4.5 million readers. This paper and Mur¬
doch’sThe Sun have given us Bingo-a
game in which popular papers give away
millions of pounds in prizes and give
away additional millions to television to
advertise the prizes. The overcrowded
popular Sunday market is also expan¬
ding with lavish colour magazine sup¬
plements.
Fleet Street’s four serious dailies are in
collective trouble of a different kind. All
four see themselves as world class pu¬
blications, but all four are heavily de¬
pendent on advertising revenue which
just is not available. The Financial Times
sees itself as Europe’s leading financial
daily; its loss-making Frankfurt print is
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shaping up for a punishing battle with
the Wall Street Journal. The Guardian
goes from strength to strength in sales
and from loss to greater financial loss-
moreover its subsidy from theManches¬
ter Evening News is in trouble and the
real support is now from local weeklies
and freesheets. The Daily Telegraph,
with a sale of 1.3 million, is the serious
market leader and faces a worrying fu-
ture-apaper which depends on job and
classified advertising in a country with 3
million unemployed.
As for The Times - lurching unsurely
towards its 200th birthday, and depen¬
dent on Rupert Murdoch’s deus ex ma¬
china latest statement as he steps on or
off the New York Concorde flight - this
paper encapsulates many of the prob¬
elms. The daily paper plus the
separate-but-related Sunday Times are
on target to lose some £15 m ($27m) in
1982.The Observer -a Sunday only- is
also vulnerable, and has the unique dis¬
tinction of having within five years been
owned by two of the world's most con¬
troversial conglomerates - Atlantic
Richfield and Lonrho.
De facto British policy has been to keep
these famous papers going at all costs;
almost any publicity-conscious con¬
glomerate that wants to lose money and
earn some brownie points by keeping
an old national institution going, is wel¬
come to do so. Britain’s penalty for
trying to remain Europe’s leading media
power has been paradoxically also to
become increasingly a media colony -
presided over by more realistic Austra¬
lians, Canadians and Californians.
There is more than enough prestige and
financial loss to be earned in London,
but British companies insist on trying to
do the same thing in reverse. Hollywood
continues to have a magnetic appeal.
For actors, rock musicians and directors
this can be profitable; for companies
less so. Proud EMI (once touted as the
world’s leading recorded music pro¬
ducer) and Lord Lew Grade’s ACC/ATV
(which had some success in exporting
TV crime series) have both been se¬
duced into trying to become indepen¬
dent majors in Hollywood; both com¬

panies have gone the way of many "indy
majors” before them a few successes,
over ambitious plans, sudden death.

In the past government policy has posi¬
tively encouraged these ill-judged en¬
deavours, Lord Lew Grade received
Queen’s Awards for Export, although
the IBA in recent years made it clear that
his exporting activities were indeed
leading to neglect of ATV’s responsibili¬
ties in the English midlands. Too many
different government agencies pursue
too many unrelated policies. Major
investigations are equally narrowly
focused. The Annan report on Broad¬
casting (1977) called for a fourth TV
channel but made no estimate of the
damage this would do to the press.
Neither did the McGregor Royal Com¬
mission on the Press though it operated
during exactly the same years (1974-
77).
Such decisive media policy decisions as
are made in Britain have almost always
come from Conservative governments,
which have a record of supporting the
commercial while allowing the BBC to
innovate new services. Examples in¬
clude both commercial television and
commercial radio.7)
The present Conservative government
fits into this earlier pattern. What is new,
however, is the strong combined thrust
towards Information Technology and
Europe. The central thrust is to deregu¬
late telecommunications and to encour¬
age commercial financing. The tele¬
communications part of the Post Office
has been formed into British Telecom-
a separate entity with newly allotted
commercial goals and characteristics.
British Telecom may be 50% privatised
- through a public share issue.
Cable and Wireless (the old state-
owned colonial telecommunications
outfit, which still runs external telecom¬
munications for 37 territories around the
world, notably Hong Kong) has been
half de-nationalized. The newly half¬
commercial Cable and Wireless is part
of a consortium which will run a new data
network within Britain; this ’’Mercury”
project also includes BP and a major
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London bank. This is another part of the
Conservative policy - major participa¬
tion by banks is fairly unusual in recent
British media history; but there is one
major exception - the Pearson, Long¬
man group which owns the Financial
Times, the Westminster Press provin¬
cial chain, and Longman and Penguin
book publishers, in addition includes a
major bank. This group is also one of the
most internationally minded in Britain.
Banking and European overtones are, of
course, quite logical in view of the
general policy thrust.

All of these policy emphases come to¬
gether in the recent decisions about
DBS and Cable. The first two TV chan¬
nels on the Direct Broadcast Satellite
plus four radio channels will go to the
BBC for a 1976 start, but the telecom¬
munications will come from British Tele¬
com, Marconi-GEC, and British Aero¬
space. According to tradition-and after
the BBC has done the innovation- the
IBA will be allowed in. And what will be
on the BBC’s two new channels? One
(subscription TV) channel will show
newish films, sports and other events
sometimes in full. The second channel,
called Window on the World will ’’feature
the best television from around the
world” (viewers will have to pay a sup¬
plement to the normal colour TV li¬
cense).
More important than the DBS decision,
however, may well be the related (con¬
trasted?) decisions on Cable. Britain is
probably to be cabled by another com¬
mercial consortium. Declining share of
the world information technology mar¬
ket is apparently the key argument. Brit¬
ain’s 3.8% share of current world in¬
formation technology sales of £46billion
will otherwise sink to only a 2.4% share
of 1990 world sales of £150 billion a
year.8)
The Cable consortium, if set up, may
well include British Telecom, and the
cable-TV rental companies (which are
strong in Britain) plus perhaps commer¬
cial bank financing. This new Conserva¬
tive faith in information technology is
certainly good news for British Aero¬

space, British Telecom and GEC-
Marconi, the consortium for the L-SAT,
and perhaps for those who favour Euro¬
pean media policies. It is, I believe, bad
news for the press - whose prestige,
sales market, advertising revenue and
finance are all threatened. It will also in
the long run probably prove tobe merely
one more upward blip on the BBC’s long
slow decline relative to the rival com¬
mercial system.

Multi-channel electronic media:
US Cable versus European DBS?

Britain may well come to conform to a
distinctive European pattern - not
shared by the United States - of multi¬
channel television provided by a mixture
of cable in the main urban areas and
direct broadcast satellite in the areas of
lower population.
The DBS at one time was a purely Amer¬
ican idea,9) but within the US it has
been held back by FCC support for ca¬
ble operators. Earlier in November 1972
it provided the occasion when in the UN
General Assembly the United States
found itself in a minority of one.
American domestic satellites have been
married to Cable, but even in the US
Cable is only now about to reach 30% of
households. This is far behind levels in
Luxembourg, Belgium and the Nether¬
lands. What Cable viewers see in Bel¬
gium or in the US may not differ a great
deal. Although the range of possible
choices is increased, what is actually
viewed in both countries appears to be
greater amounts of entertainment- es¬
pecially feature films, sport and variety
shows. In American regular cable the
market leading service is still WTBS in
Atlanta, the original ’’superstation” -
like the typical big city independent it is,
this station counter-programmes
against network offerings with its own
sports, movies and TV series re-runs.
The market leader in pay-TV is Home
Box Office which provides recent mov¬
ies and entertainment specials. The
market leader in subscription TV is
ON-TV (especially in Los Angeles)
which again shows recent movies.10)
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In the United States one of the main
uses of cable has, of course, been to
make the wider big city range of choices
available in small cities in the same re¬
gion. A small city with perhaps just three
network stations acquires by cable the
programming of a bigger city 100 miles
away, which includes several indepen¬
dent stations. Something of this kind
could easily happen in Europe.

Each European household may not want
the entire output of both Portugese and
Finnish TV. But it is easy to envisage a
wider market perhaps for single chan¬
nels each offering for foreign audiences
the best of Spanish and Portuguese TV,
the best of Scandinavian TV, the best of
Italian TV, etc. The combination of cul¬
tural similarity and cultural difference
which characterises Europe may yet be
an advantage over the US, where ac¬
cess to other regions’ TV mainly means
access to more nationally significant
sport or to different selections of old
Hollywood films and TV series, or new
entertainment specials.
The demand for US material will
presumably continue in Europe; and, as
in Canada and Belgium, one attraction
of further channels will be to acquire
a different selection of Hollywood output
(and sport).
The local details may be quite complex
especially if we see a combination within
each nation of its own conventional
channels, its own DBS channels, its
own cable channels, neighbouring na¬
tions’ conventional, DBS and cable
channels, plus subscription television.
But it’s not difficult to imagine that the
more popular services within the Euro¬
pean market thus created might be ex¬
tremely popular in Latin America and
might also be more popular than most
existing domestic cable channels within
the US market. If and when this hap¬
pens, western Europe will have become
the new media superpower.

Europe-wide advertising

Crucial to any emergence of Europe¬
wide media will be questions of copy¬

right (performers' rights, intellectual
property, etc.) and questions of adverti¬
sing.
The European Economic Community
has already been addressing - in the
context of consumer protection - the
development of standard EEC wide reg¬
ulation of advertising. The British ad¬
vertising industry regards this as a dan¬
gerously bureaucratic and Germanic
way of handling something which is best
left to national self-regulation. But there
are powerful interests here in common
between advertisers and consumer
bodies. Together with the combined
cable and satellite forces these interests
may eventually usher in Europe-wide
advertising campaigns.

The European press: electronic and
monopoly

The electronic newspaper is an Amer¬
ican invention.11) It assumes many
small dailies, much classified adver¬
tising, much agency material some of it
remotely set, weak trade unions, and a
newspaper which is a bulk, rather than a
high quality, product. These charac¬
teristics are less true of the European
press, which is a major reason why
introduction of the electronic news¬
paper is slower in Europe.
It has been claimed that electronic pub¬
lication will help (a) the local paper (b)
the big national paper (c) the interna¬
tional newspaper. All three may be true.
The local paper stands to make the
largest cost savings. The electronic
paper also fits snugly into satellite tech¬
nology and it is already evident that the
leading paper of communism (Pravda)
and the leading paper of capitalism (Wall
Street Journal) share a belief in satellite
transmission to numerous local produc¬
tion plants.
However, in the United States the arrival
of electronic printing has done nothing
to discourage local monopoly. Chain
acquisition and local monopoly have
both increased. There is every sign that
something similar has happened and
will continue to happen in western Eu¬
rope. Not surprisingly the Council of Eu-
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rope regards newspaper monopoly as a
major issue to be investigated.
Within Europe France is in the forefront
of a trend towards massive monopoly
dailies in the major provincial cities,
each with its numerous local editions -
involving a few changed pages in a basi¬
cally uniform product. West Germany is
going the same way. Will the rest of
Europe follow?

What happens to advertising will be im¬
portant. But if Europe-wide advertising
campaigns develop, the logical press
location for them would probably be in
magazines; from an editorial (and pic¬
ture) viewpoint also magazines seem
more suitable for international ’’rational¬
ization”. The French and German mag¬
azine industries would presumably be
the core of any such move.
But it’s difficult to see what media policy
will be able to do to prevent local and
regional newspaper monopoly from
going still further. Subsidy will be seen
to have slowed down this change, but
no more.
One policy possibility would be to ac¬
cept the inevitability of the newspaper
as a "natural monopoly” and to desig¬
nate it - or parts of it - as a new type of
common carrier (or common market
carrier?). For obvious reasons of poli¬
tics, tradition, and ownership any such
policy would be hard to achieve.
It seems safer to predict that the prob¬
lem of newspaper monopoly will contin¬
ue to be kept on the agenda of media
policymakers by such interests as local
politicians, trade unions and parties of
the left (at the national and European
levels). Not least, journalists will seek to
keep this issue alive, and may contrib¬
ute to increasingly widespread under¬
standing that this also is a European, not
simply a national, problem.

The New World Information Order
and International News Agencies

The NWIO order debate has focused
strongly on international news agencies
and the United States. But UPI-one of
the two US agencies- may die.12) Even

if it does not, Europe still has in AFP and
Reuters two agencies which together
are the most important in Africa, the
middel east and south Asia.13)
In the endless debates in and around
UNESCO on this topic most attention
has focused on the conflicting views on
the information ’’haves” and "have
nots” and upon the attempts to set up a
third world news agency/news pool/fea-
ture service. All aspects of this debate
include a high ratio of rhetoric to any¬
thing else. Firstly, all known examples of
world news agencies are run by single
nations (with the minor exception of the
Australian/New Zealand element in
Reuters). Secondly, international agen¬
cies are linked to single national agen¬
cies.
Thirdly, and this is where Europe is im¬
portant, world news agencies rely heav¬
ily, on wealthy countries and their
wealthy media. Countries like Switzer¬
land, Sweden, Denmark and the Nether¬
lands-rich and sophisticated enough to
have privately owned media and to want
and afford plenty of foreign news, but
too small to collect their own-these are
the profitable territories most loved by
world news agency executives. Europe
just happens to have more nations of
this sort than does any other part of the
world.
But not only is Europe the best market
for the world agencies, it also has close
ties with some third world countries and
is active in attempts to provide some
response to the NWIO challenge. Per¬
haps because UNESCO is located
there, France has been the scene of
many private discussions on this topic
and of the semi-public meeting which
produced the declaration of Talloires in
May 1981. Present at this meeting were
representatives of some 60 organiza¬
tions and 20 countries. There was major
United States representation and even
some third world "moderates” (Middle
East News Agency, Nigerian News
Agency).
It is difficult to imagine the NWIO making
much impact on United States media or
media policy. However there could be
significant unintended consequences
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for European media policy. The "threat”
from the third world-which if a threat at
all is only a serious threat to news¬
gathering, not to markets - may be
taken more seriously than it strictly need
be. The NWIO issue obviously seems
like a threat to conservative publishers
and politicians; it is seen much more
sympathetically in the light of the Brandt
Report, by socialist politicians and by
media trade unions in Europe. The inter¬
national Federation of Journalists
refused to attend at Talloires, due to
pressure especially from Scandina¬
vian and Dutch journalists.14)
But what the contending European
interests can probably agree on is that
the issue of NWIO is important, and is a
major item to put on the European media
policy agenda. An unintended conse¬
quence of NWIO opposition to Euro¬
pean media interests may be to help
create European media policymaking,
where in fact none previously existed.

Towards an European media policy

Where might an European media policy
develop? Presumably in the ’’Euro¬
pean” cities of Brussels and Strasbourg

and in the international city of Geneva,
and in Paris - home not only of
UNESCO but of the European Space
Agency.
The media industries also already have
their own European and international
groupings of employers, trade unions
and editors. So, of course, do the tele¬
communications authorities.
But the strongest thrust towards such
policymaking may come from the new
national and international consortia such
as those involved in the satellite proj¬
ects. The national PTTs, the electronics
giants, nationalized aerospace enter¬
prises and banks are a powerful collec¬
tion indeed. These companies plus the
main national broadcasting authorites in
each country add up to an extremely
formidable alliance across the main
nations and a potent mixture of money,
technology, media prestige and political
lobbying expertise.
Another predictable straw in the wind:
The European Parliament on March 14
1982 called upon member nations of the
European Economic Community to use
one of their satellite channels to carry a
new Europe-wide TV service.
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Emanuel Jenni
Die rechtlichen Grundlagen und die Bemühungen um eine
Neuordnung im Bereiche der elektronischen Medien in
der Schweiz

Die in den letzten Jahren rasant fortge-
schrittene technische Entwicklung der
elektronischen Medien hat diesen Be-
reich wegen der damit implizierten
grosser und grosser werdenden
Reichweite und der starkeren Möglich-
keit der Publikumsbeeinflussung zu
einem gesellschaftspolitisch relevanten
Problemkreis werden lassen. Dieser
muss von den einzelnen Landern je in
einer nationalen Medienordnung, we¬
gen der Grenzüberschreitung der Sig¬
nale aber auch auf multilateraler Ebene
mit Absprachen und Diskussionen ge-
regelt werden. Dabei sind sowohl völ-
kerrechtliche als auch spezifisch lan-
desrechtliche Grundlagen und die Not-
wendigkeit der Aufrechterhaltung des
"free flow of information” zu berück-
sichtigen.
In der Schweiz bildet die revidierte
Bundesverfassung von 1874 den Rah-
men. Sie sagt schlicht aus: "Das Post-
und Telegraphenwesen im ganzen Um-
fange der Eidgenossenschaft ist Bun¬
dessache”.1) Das dazugehörige Aus-
führungsgesetz, das Telegraphen- und
Telephonverkehrsgesetz von 1922,
führtdazu in Art. 1 aus, dass der techni¬
sche Betrieb samtlicher radioelektri-
scher Fernmeldeanlagen Sache der
PTT ist. Beim Erlass dieser Texte waren
nur terrestrische Übermittlungsmög-
lichkeiten bekannt, so dass mangels
eines bewussten Ausschliessens von
Anlagen im Weltraum die Bundeskom-
petenz in technischer Richtung auch
beim Satellitenrundfunk gegeben ist.
Darüber hinaus ist die Schweiz auf die-
sem Gebiet durch ihren Beitritt zu ver-
schiedenen multilateralen Überein-
kommen 2) völkerrechtlich direkt ver-
antwortlich und haftbar, selbst wenn
solche Stationen von Privaten betrieben
würden.
Beim dem Bund im Rundfunkbereich
zustehenden Regal können auch Dritte

mittels einer sogenannten Konzession
beteiligt werden, wobei allerdings kein
Anspruch auf eine solche besteht.3)
Einzige Grundbedingung ist, dass ein
öffentlicher Dienst im allgemeinen Lan-
desinteresse besorgt wird.4) Bis jetzt
hat einzig die Schweizerische Radio-
und Fernsehgesellschaft (SRG) eine
Konzession erhalten, die ihr erlaubt,
die technischen Einrichtungen der PTT
zur öffentlichen Verbreitung von Pro¬
grammen zu nutzen. Die rein juristisch
gesehen privatrechtliche SRG übt mit
diesem Monopol faktisch eine
öffentlich-rechtliche Funktion aus.
Die SRG-Konzession enthalt nich nur
technische Auflagen, sondern sie
schreibt auch vor, dass bei den Pro¬
grammen auf Ausgewogenheit, auf kul-
turelle schweizerische Eigenart sowie
auf Lebens- und Mediennutzungsge-
wohnheiten der Hörer und Seher Rück-
sicht zu nehmen ist. Ahnliche Vorschrif-
ten wurden 1977 in der sogenannten
Kabelrundfunkverordnung des Bundes-
rates, d.h. der schweizerischen Regie¬
rung, gemacht, als die versuchsweise
Verbreitung derjenigen Radio- und
Fernsehprogrammegeregeltwurde, die
der Eigentümer eines Drahtverteilnet-
zes besonders für sein Netz herstellt
oder herstellen lasst und einspeist.
Diese Programme, deren Finanzierung
durch Werbung verboten ist, sollen vor
allem zur Meinungsbildung über Fragen
des lokalen Zusammenlebens beitra-
gen, das Verstandnis für die Anliegen
der Gemeinschaft fördern und den Inte¬
ressen des lokalen kulturellen Lebens
Rechnung tragen. Die Vielfalt der Mei-
nungen muss angemessen zum Aus-
druck kommen.

Die Kompetenz des Bundes in Pro-
grammsachen, die die Grenzen der ver-
fassungsmassig garantierten Ausse-
rungsfreiheit aufzeigt, wird in einem
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Gutachten aus dem Jahre 1967 5) zwar
verneint, das Schweizerische Bundes-
gericht ist aber zu wiederholten Malen
zur Auffassung gelangt, der Wortlaut
von Art. 36 Abs. 1 BV meine eine allum-
fassende Kompetenz und schliesse
neben der Technik auch das Programm
mit ein.6)
lm Lichte dieser wenigen gesetzlichen
Leitlinien muss bekannt werden, dass
der Schweiz, gesamthaft gesehen, bis
jetzt explizite Verfassungs- und Geset-
zesbestimmungen über die Vorausset-
zungen fehlen, die erfüllt sein müssen,
damit in Bereich von Radio und Fernse-
hen eine Konzession zur Ausstrahlung
öffentlicher Programme und Dienstleis-
tungen 7) erteilt werden kann. "Die
Grundrechte der Meinungs- und Infor-
mationsfreiheit und die Verfassungs-
prinzipien wie Rechtsgleichheit und
Willkürverbot vermogen diese Lücke
nicht genügend zu schliessen”.8) Es
gibt also kein eigentliches schwei-
zerisches Rundfunkrecht, das bei der
überaus raschen technischen Entwick-
lung im Grunde schon lange nötig ware.
Die Lücke wurde von Bundesrat und
Parlament schon zweimal vergeblich zu
schliessen versucht. Beide Male lehnte
das Volk in der bei Verfassungsvorlagen
obligatorischen Volksabstimmung die
Projekte ab. lm Jahre 1957 war es das
Misstrauen gegenüber dem damals
noch kaum verbreiteten Fernsehen, das
zum negativen Resultat führte, und
1976 scheiterte die Vorlage an der feh-
lenden Eindeutigkeit des Textes in Be-
zug auf die Rundfunkaufgaben, an der
fehlenden Ausgewogenheit, die allen
politischen Gruppen eine Annahme er-
möglich hatte, und am Fehlen einer ge-
samtmedialen Betrachtungsweise.9)
Die Notwendigkeit einer konstitutionel-
len Regelung der Materie wird in der
Schweiz dennoch von niemandem be¬
stritten. Der Bundesrat hat deshalb in
seinen "Richtlinien der Regierungspoli-
tik 1979-1983” 10) klarfestgehalten, der
Ausarbeitung eines Radio- und Fern-
sehartikels in der Bundesverfassung
Prioritat einzuraumen. Er hat in Befol-
gung dieses Konzepts am 1. Juni 1981
dem Parlament eine Verfassungsvorla-

ge zugeleitet, die die Gesetzgebung
über Radio und Fernsehen sowie über
andere Formen der öffentlichen fern-
meldetechnischen Verbreitung von
Darbietungen und Informationen dem
Bund zuerkennt. Das Programm habe
Rücksicht auf die Eigenheiten des Lan¬
des und auf die Vielfalt der Ereignisse
und Meinungen zu nehmen. In diesem
Rahmen sei die Unabhangigkeit sowie
die Programmfreiheit gewahrleistet.
Eine unabhangige Beschwerde-instanz
soil geschaffen werden.
Die Regierung ist sich bewusst, dass
eine sachgerechte Lösung nur mit er-
heblichen Schwierigkeiten allen im poli¬
tischen und kulturellen Bereich relevan-
ten Meinungen genehm sein wird. Sie
zu finden, heisst, dass Spannungsfeld
zwischen den hauptsachlich divergie-
renden Ansichten erfolgreich auszu-
gleichen. Die einen glauben, das Ver-
fassungsartikel habe die Aufgabe, die
Ziele und die Rahmenbedingungen des
Radio- und Fernsehsystems der
Schweiz often darzulegen, die andern
denken, er solle auch die Mittel um-
schreiben, die zur Verwirklichung der
gesteckten Ziele bereitgestellt werden
müssen.11)
Diese Divergenzen werden mit Sicher-
heit in der parlamentarischen Behand-
lung auftauchen, die allerdings erst
ganz am Anfang steht. Bis zuerst die
kleine Kammer, der Standerat, und da-
nach die grosse Kammer, der National¬
rat, sich damit befasst haben, wird es
voraussichtlich ein Jahr dauern. Die
stehengebliebenen Differenzen müs¬
sen dann noch bereinigt werden. Unter
Berücksichtigung derTatsache, dass im
Herbst 1983das Parlament neu gewahlt
wird, kann ein endgültiger neuer Ver-
fassungstext erst im Frühjahr 1984 vor-
liegen. Im Herbst 1984muss das Volkin
einem driften Anlauf zur Materie Stel-
lung nehmen und ist aufgerufen, der
Vorlage den Segen zu erteilen oder sie
zurückzuweisen.
Die technische Entwicklung bei den
elektronischen Medien, die gesamthaft
im Radio- und Fernsehartikel subsum-
miert werden,12) wartet natürlich diese
etwas bedachtige Prozedur nicht ab.
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Auf der Grundlage der heute geitenden
Rechtsordnung muss sich der Bundes¬
rat welter damit befassen und Entschei-
dungen treffen. So hat er am 7. Juni
1982 einen bedeutsamen Schritt voll-
zogen. Er halt in einer Verordnung fest,
dass versuchsweise mittels einer Kon-
zession des Gesamtbundesrates als
einer Kollegialbehörde Private auf loka-
ler Ebene innerhalb eines Radius von 20
km drahtlos Radio- und Fernsehpro-
gramme ausstrahlen dürfen. Der Be-
trieb solcher Stationen ist natürlich noch
mit weiteren Auflagen verbunden. So
dart die Werbung im Privatradio - im
Privatfernsehen ist sie überhaupt aus-
geschlossen-nur 2% der Gesamtsen-
dezeit Oder höchstens fünfzehn Minu¬
ten pro Tag umfassen. Zusammen-
schlüsse einzelner Lokalsender zur Er-
reichung eines weiterreichenden Ver-
bundes sind generell untersagt, höch¬
stens aber in dünn besiedelten Gebie-
ten erlaubt und zeitlich limitiert.

Mit diesem Versuch wird erstmals das
bisher herrschende Konzessionsmo-
nopol der SRG durchbrochen. Deren
Generaldirektor, Prof. Leo Schürmann,
sieht darin sogar eine Bereicherung der
Medienlandschaft und meint, die tech¬
nisch und programminhaltlich auf die lo¬
kale Ebene beschrankte Ausstrahlung
zwinge die Veranstalter, ihre Sendun-
gen auf ein bildungsmassig höheres Ni¬
veau auszurichten.13)
Eine besondere Herausforderung an
Medienschaffende und Politiker bildet
zweifellos der Satellitenrundfunk, dies
umso mehr, als seit dem Genfer Satelli-
tenrundfunkplan aus dem Jahre 1977
den Landern eigene Weltraumstationen
mit je fünf Kanalen zugesprochen wur-
den. Die Herausforderung besteht vor
allem in den Ansprüchen und Erwartun-
gen im Zusammenhang mit diesen neu-
en "nationalen” Sendegefassen, die
aus technisch-physikalischen Gründen
nicht auf die jeweiligen Landesgrenzen
beschrankt bleiben, sondern in der
Sendeellipse auch Nachbarstaaten be¬
dienen. Dort herrscht unter Umstanden
aber eine Medienordnung, die andere
Regeln aufstellt als die, denen der in

Frage stehende Sender folgt. Die Sig-
natarstaaten der Europaischen Men-
schenrechtskonvention sind jedoch
gehalten, nichts zu unternehmen, was
dem freien Informationsfluss wider-
spricht.14)
Bestehen bleibt in jedem Faile die Frage
nach der Finanzierung der Satelliten-
programme. Die hohen Investitionskos-
ten für die Planung und den Abschuss
sowie für den Unterhalt und den Betrieb
schliessen einfache und spater einstell-
bare Versuche aus und können prak¬
tisch nur mit Werbeeinnahmen gedeckt
werden. Gerade hier zeigt sich die Ge-
fahr der möglichen Kommerzialisierung
des Satellitenrundfunks, die die Politi¬
ker aufruft, eine Regelung zu finden, die
sowohl national als auch grenzüber-
schreitend einem gewissen Konsens
entspricht, bestehen doch besonders
im Bereiche der Werbung die unter-
schiedlichsten Vorschriften.
Im nationalen Rahmen der Schweiz
herrscht das Bedürfnis, diese neue
Technologie in einer rechtlichen Ord-
nung zu verankern. Dies soil mit dem
bereits erwahnten Radio- und Fernseh-
artikel geschehen. Bis dieser aber in
Kraft tritt, könnte auf Grund der ange-
nommenen und praktizierten Bundes-
kompetenz der Bundesrat Oder tech¬
nisch sogar die PTT allein diese weitrei-
chende Materie in einem blossen Voll-
zugsakt abschliessend regeln; immer-
hin sind bisher vier Gesuche von Priva¬
ten eingegangen, die Anspruch auf Zu-
teiling von Kanalen des zukünftigen
Schweizer Satelliten erheben.15) Diese
unbefriedigende Situation hat das Par¬
lament bewogen, mittels einer Interpel¬
lation im Standerat 16) sein Interesse an
einem Einbezug bei der Beurteilung des
Satellitenrundfunks anzumelden. Der
Bundesrat hat geantwortet, er werde
den strittigen Fragen der Rechtsgrund-
lage, der Finanzierung durch geordne-
te, inhaltlich und zeitlich begrenzte
Werbung nach dem Blockprinzip und
des Bedürfnisses überhaupt seine be¬
sondere Beachtung schenken. Im
Sinne eines freieren Kraftespiels bei der
Verwirklichung des Satellitenrundfunks
hat er sich für eine Mehrzahl von Veran-
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staltern ausgesprochen und hat vom
bisherigen Monopolzustand Abstand
genommen.
Auf internationaler Ebenenimmt der Sa-
telIitenrundfunk sowohl in bilateralen In-
formationsgesprachen als auch im Mo¬
ment besonders im Europarat Diskus-
sionsraum ein. Auf Initiative der Bun-
desrepublik Deutschland hin werden
dort Möglichkeiten geprüft, wie zu
einem multilateralen Instrumentarium in
diesem Bereich gelangt werden könnte.
Die Schweiz wird jedenfalls die ent-
sprechenden Berichte abwarten und
studieren. Sie wird auch die parlamenta-
rischen Beratungen zum Radio- und
Fernsehartikel, die mit Sicherheit den
Satellitenrundfunk tangieren werden, in
ihren Stellungnahmen und bei derTeil-
nahme an eventuellen spateren multila¬
teralen Verhandlungen berücksichti-
gen.
Zwar möchte der Bundesrat die elektro-
nischen Medien mit dem erwahnten
Verfassungsartikel gesondert regeln. Er
hat aber bereits früh erkannt, dass die-
ser Aspekt nur ein Teilbereich der ge-
samten Medienstruktur ist un dass die
verschiedenen Trager ein Ganzes bil¬
den und ineinander hineinwirken. Die
Problematik der elektronischen Medien
sollte unter einer gesamtmedialen Be-
trachtungsweise angegangen wer¬
den.17) Die Regierung hat daher einen
paritatischen Ausschuss - in der
Schweiz "Kommission" genannt- be-
stellt, der von 1978 bis 1982 eine um-
fangreiche "Medien- Gesamt-
Konzeption” ausarbeitete und vor we-
nigen Wochen erst publizierte.18)
Hauptaufgabe der Kommission war es,
die Wirkungszusammenhange vertieft
zu erforschen und die Grundlagen für
politische Entscheidungen zu überprü-
fen und zu vervollstandigen.19) Die
Konzeption berührt jedoch so viele Ein-
zelheiten, dass ein globaler gesetzge-
berischer Wurf zur Regelung aller
Punkte in einem pluralistischen System
völlig unmöglich ist. Die Kommission
geht selber davon aus, dass pragma¬
tisch je nach Dringlichkeit Schritt für
Schritt vorgegangen werden kann, wo-
bei sie geltend macht, die "Medien-

rechtsetzung” werde ein "Dauertrak-
tandum für mehrere Jahrzehnte
sein":20) ”Es . . . dürfte unter dem Ge-
sichtswinkel der Ökonomie in der
Rechtsetzung . . . zu begrüssen sein,
die Vorschlage der Kommission in ver¬
schiedenen Etappen zu verwirklichen.
Wesentlich ist die sorgfaltige gegensei-
tige Abstimmung der einzelnen Teilre-
visionen”.21)
lm Bereich der elektronischen Medien
bejaht die Konzeption die Medien- und
Leistungsvielfalt. Der Staat soil zur
Wahrung des öffentlichen Interesses
die Konzessionskompetenz behal-
ten.22) Wie sich allerdings die mit Be-
trieb und Programm betrauten Gesell-
schaften finanzieren sollen - ob mit
oder ob ohne Werbung - ist umstrit-
ten.23) Je nach Standort überwiegen die
pluralistisch-privatwirtschaftlichen oder
die monopolistisch-öffentlichrechtli-
chen Gesichtspunkte, und zwar nicht
nur im Werbebereich, sondern auch in
derFragederTragerschaft.24) Dem kos-
tenintensiven Satellitenrundfunk wird
immerhin zuerkannt, dass er sich durch
eine beschrankte Werbung und Teil-
nehmerentgelte finanzieren könnte.25)
lm übrigen spricht ihm die Kommission
keine Prioritat zu,26) erkennt aber als
Grundmaxime bei der Nutzung neuer
technischer Möglichkeiten an:
”(Es) geht . . . vorallem urn die Einord-
nung der neuen Medienangebote in das
bestehende Mediensystem: Solche
Projekte müssen öffentlich diskutiert
und im Bereich der elektronischen Me¬
dien soweit erfasst werden, dass die
unvermeidlich auftretenden Anpas-
sungsprobleme von allen Beteiligten
oder Betroffenen innert vernünftigen
Fristen erkannt, umsichtig geplant und
gelost werden”.27)
Alle dazu nötigen Aktivitaten sollen, so
möchte es die Kommission, in einer
neuzuschaffenden "Medienstelle der
Bundesverwaltung” aufeinander abge-
stimmt werden. Eine eigens bestelite
permanente ’’Medienkommission”
würde laufend detailliertes Grundlagen-
material liefern, wobei die Medienfor-
schung einen wichtigen Platz ein-
nahme.28)
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Das Ziell all dieser Anstrengungen ist
eine neue Medienordnung, in der die
Regelung der elektronischen Medien
Radio und Fernsehen integriert sein soil
und in der diese ”von ihrer Bedeutung
für den Einzelnen und die Gesellschaft
her” 29) zu verstehen sind:
”lm Zentrum steht einerseits das Publi-
kum, auf das die Programme auszurich-
ten sind. Es hat Anspruch auf eine viel-
faltige und umfassende Information. An
ihm muss sich die geforderte Leistung

und die Art ihrer Erbringung orientieren.
Auf der andern Seite steht der (oder
stehen die) Veranstalter. Er soil weder
von staatlichen noch von andern Mach¬
ten abhangig sein und für die Gestal-
tung der Programme eine bestimmte
Freiheit geniessen. Diese Freiheit wie-
derum muss sich an der geforderten
Leistung orientieren. Sie ist insofern
eine funktionell eingebettete, verant-
wortete Freiheit”.30)
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Bericht eines seiner Ausschüsse behandeln.

17. Vgl. dazu: Botschaft, S. 23.
18. Medien-Gesamt-Konzeption. Bericht der Expertenkommission für eine Medien-Gesamt-Konzeption. Her-

ausgegeben vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement, Bern 1982, 703 Seiten (zitiert als:
MGK). Eine sehr gute Zusammenfassung der Kommissionsarbeiten gibt: Saxer Ulrich, Eine Medienpolitik
für die Schweiz. Zum Bericht der eidgenössischen Expertenkommission für eine Medien-Gesamt-Kon¬
zeption. In: Media Perspektiven 4/82, S. 285-292.

19. Bericht der Expertenkommission für die Revision von Art. 55 der Bundesverfassung vom 1. Mai 1975, S. 46;
zitiert nach: Botschaft, S. 23.

20. MGK, S. 614.
21. MGK, S. 612.
22. MGK, S. 393.
23. MGK, S. 348f.
24. MGK, S. 554ff. Vgl. auch: Saxer Ulrich, Medienpolitik zwischen Selbstandigkeit und Überfremdung. In:

Media Perspektiven 2/81, S. 81.
25. MGK, S. 346 und 348.
26. MGK, S. 561: "Die Kommission erwartet vom Satellitenfernsehen zur Zeit keine wesentliche Bereicherung

innerhalb des Programmangebotes des nationalen Mediensystems”.
27. MGK, S. 626. Im allgemeinen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Ziele einer Medienpolitik

konsensfahig sein müssen. Vgl. dazu: Saxer U., Medienpolitik zwischen Selbstandigkeit . . ., a.a.O., S. 81.
28. Saxer U., Eine Medienpolitik für die Schweiz .... a.a.O., S. 292: "Der Forschung werden dabei allenthalben

152



wichtige Aufgaben zugeordnet, so dass auch in dieser Beziehung, etwa in der Bestimmung von Kommu-
nikationsraumen, von dieser ’Medienpolitik für die Schweiz’ zumindest einige Impulse ausgehen dürften”.

29. Botschaft, S. 41.
30. Ebenda, S. 41f.
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Bernd-Peter Lange
Ansatze zur politischen Gestaltung der Medienentwicklung
in der Bundesrepublik Deutschland

1. Problemstellung

Wie in anderen westlichen Industriena-
tionen auch ist das vorhandene, relativ
festgefügte Mediengefüge in der Bun¬
desrepublik Deutschland- hier die pri-
vatwirtschaftlich orientierte Presse, dort
der öffentlich-rechtlich organisierte,
binnenpluralistisch strukturierte und
kontrollierte Rundfunk- in jüngster Zeit
durch technologische Veranderungen
und auch in deren Gefolge politischer
Herausforderungen in Bewegung gera-
ten. Dersich abzeichnende technologi¬
sche, ökonomische und soziale Wandel
durch die sog. "Neuen Medien” - ins-
besondere also Bildschirm- und Video¬
text,1) Kabel- und Satellitenfernsehen
und breitbandige Dialogdienste, Video-
kassetten und Bildplatten - bleibt nicht
ohne Konsequenzen für Funktion, Or¬
ganisation und Finanzierung bei den
einzelnen Tragern der Medien, also bei
der Deutschen Bundespost im Bereich
der technischen Infrastruktur, den Ver¬
lagen, Agenturen, Redaktionen und
Druckereien bei der Presse, und bei
den Rundfunkanstalten.2) Da die infor-
mationstechnologische Entwicklung ins-
besondere als zunehmende Integra¬
tion von Telekommunikation und Da-
tenverarbeitung erst in jüngster Zeit
eine relativ groBe Breitenwirkung entfal-
tet, sind allerdings heute noch nicht alle
Konsequenzen dieser Entwicklung voll
absehbar. Dies hangt auch damit zu-
sammen, daB die Medienentwicklung
anders als bei technischen Produktions-
verfahren in der Wirtschaft sehr viel
starker von politischen Entscheidungen
und Rahmensetzungen abhangig ist
und deshalb sich nicht nach reinen
durch Marktforschung zu prognostizie-
rende MarktgesetzmaBigkeiten entwic-
kelt. Ganz allgemein gesprochen geht
es um Möglichkeiten und Grenzen der
politischen Gestaltung des technolo-
gischen, ökonomischen und sozialen

Wandels im Medienbereich, d.h. um die
Frage nach der Entwicklung der ’’alten”
Medien Presse und Rundfunk, nach der
Entwicklung der je spezifischen ’’Neu¬
en Medien” und nach der Entwick¬
lung der ’’Neuen Medien” im Verhalt-
nis zu den "alten” Medien, also um die
Frage, ob sie sich in Erganzung oder in
Konkurrenz zu den etablierten Medien
durchsetzen werden. Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, daB Veranderungen im
Mediensystem nur Teil der durch neue
Anwendungen der Informationstechno-
logie ausgelösten Strukturveranderun-
gen in Wirtschaft und Gesellschaft sind
und zum Teil von diesen mitbeeinflufit
werden. So wird z.B. eine breitbandige
Verkabelung der Bundesrepublik zur
Modernisierung der geschaftlichen
Kommunikation durch die damit auch
geschaffenen Kapazitaten für den Ka-
belrundfunk nicht ohne EinfluB auf den
Rundfunk bleiben.
Um dieses Problemsyndrom aufzulö-
sen, sollen hier folgende Einzelfragen
behandelt werden:
(1) Welches sind die sich abzeichnen-
den Entwicklungslinien der technisch
vermittelten Kommunikation und wel-
che neuen Anwendungen insbeson-
dere im Bereich der Massenmedien
erscheinen als möglich?
(2) Welche ökonomischen und poli¬
tischen Interessenpositionen lassen
sich in der Bundesrepublik hierzu her-
ausarbeiten?
(3) Was wissen wir über Bedürfnisse
und Bedarf3) in diesem Bereich und
welche Probleme der Ermittlung und
Bewertung gibt es aus sozialwissen-
schaftlicher und politischer Sicht?
(4) Welche ökonomische Bedeutung
kommt der technisch vermittelten
Kommunikation (geschaftliche und pri¬
vate Individualkommunikation und
Massenkommunikation) in der Bundes¬
republik zu, insbesondere für die Be-
schaftigung?
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(5) Welche ordnungspolitischen Leit-
vorstellungen gibt es in der Bundesre¬
publik für die Weiterentwicklung von
Presse und Rundfunk und der sog.
’’Neuen Medien”?
Sollen auf die letzteren die überkom-
menen Organisations- und Finanzie-
rungsmuster des Rundfunks Oder der
Presse übertragen werden? Soil der
Rundfunk künftig dem sog. freien Spiel
derökonomischen Krafte überantwortet
werden Oder soil die überkommene
öffentlich-rechtliche Rundfunkorganisa-
tion 4) beibehalten werden? Welche
Rolle haf in Zukunft bei allen Medien die
Finanzierung über Werbung Oder über
Einzelentgelte bzw. Gebühren, oder
aber ein gemischtes Finanzierungssy-
stem zu spielen? 1st in Zukunft denkbar,
ein duales Rundfunksystem zu organi-
sieren, d. h. die Konkurrenz zwischen
einem privatwirtschaftlichen kommer-
ziellen und einem gemeinwohlorientier-
ten öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Soil in Zukunft auch die "publizistische
Gewaltenteilung”, - hier die privatwirt-
schaftliche Presse, dort der öffentlich-
rechtliche Rundfunk - aufrechterhalten
bleiben? Kann angesichts der fortge-
schrittenen Pressekonzentration deren
privatwirtschaftliche Organisation bei¬
behalten werden?
(6) Welche konkreten Regelungen und
Instrumente zur politischen Gestaltung
der informationstechnologischen und
der Medienentwicklung entsprechen
dem jeweiligen Leitbild?
(7) Wie werden in der Bundesrepublik
die politischen Entscheidungen zur Ge¬
staltung der Medienentwicklung vorbe-
reitet und welche Richtungen haben die
bereits getroffenen Entscheidungen?
Welche Politikbereiche - Medien-,
Gesellschafts-, Technologie-, Post-,
Wirtschaftspolitik - sind beteiligt?
Welche Instrumente zur Vorbereitung
der Entscheidungen werden angewandt
(Willensbildung in Kommissionen als
pluralistischer KonsensbildungsprozeB
im vorparlamentarischen Raum; Pilot-
projekte, Gutachten, parlamentarische
Anhörungen und wissenschaftliche Be-
gleitforschung; juristische Prozesse;
programmatische Aussagen von Par-

teien und Verbanden)?
Da sich im jeweiligen Land die zukünfti-
gen Medienstrukturen aus der Gegen-
wart mit ihren spezifischen Problemen
herausentwickeln, beginnt die Darstel-
lung mit der Kennzeichnung der spe-
ziellen Mediensituation in der Bundes¬
republik. Es folgt ein knapper Überblick
über die technologischen Entwicklungs-
tendenzen, alternativer Ausgestal-
tungsmöglichkeiten und ökonomische
und politische Interessenpositionen aus
bundesrepublikanischer Sicht. Das
Schwergewicht der Ausführungen liegt
sodann bei den verschiedenen Wegen,
die zur Vorbereitung politischer Ent¬
scheidungen eingeschlagen wurden
und werden. AbschlieBend werden die
aktuellen Problemfelder mehr oder we-
niger skizzenhaft diskutiert.
Der Verfasser hat sich bemüht, überall
dort, wo er seine eigene Meinung mit-
teilt, diese auch deutlich zu machen.

2. Die spezifische Mediensituation
in der Bundesrepublik

2.1 Kompetenzverteilung zwischen
Bund und Landern
Will man die spezifische Mediensitua¬
tion in der Bundesrepublik verstehen,
so muB man sich zunachst mit der
Kompetenzverteilung im föderalisti-
schen Bundesstaat beschaftigen. Diese
ist besonders kompliziert, weil sie für
einzelne Funktionsbereiche der Mas-
senmedien unterschiedlich geregelt ist.
Für den Rundfunk 5) gilt folgendes: die
Sendetechnik, das Errichten und Be-
treiben der Netze, steht dem Bund zu 6)
und obliegt nach geltender Rechtslage
allein der Deutschen Bundespost.7) Die
Regelungskompetenz in bezug auf
Rundfunkveranstaltungen, wer nach
welchen Richtlinien und wie finanziert
Rundfunkprogramme anbieten darf, ist
dagegen grundsatzlich Landersache.
Die vorhandenen Rundfunkanstalten
beruhen daher auf Landergesetzen
bzw. Staatsvertragen zwischen mehre-
ren Bundeslandern, sofern wie z. B.
beim Norddeutschen Rundfunk eine
Rundfunkanstalt ein mehrere Lander
übergreifendes Sendegebiet hat.8) Bei

155



der Ausgestaltung der Rundfunkge-
setze sind die Lander an den Grund-
rechtartikel 5 des Grundgesetzes ge-
bunden, der die Freiheit der Berichter-
stattung durch Rundfunk und Film ge-
wahrleistet.9)
Was nun die Presse angeht, so steht
dem Bund nach Art. 75 Ziff. 2 Grundge-
setz eine Rahmengesetzgebung für die
allgemeinen Rechtsverhaltnisse der
Presse zu. Die konkrete Ausgestaltung
erfolgt in Pressegesetzen der Lander.
Der Bund hat unter anderem durch eine
Novelle zum Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschrankungen eine bundes-
einheitliche Regelung für eine pres-
sespezifische Fusionskontrolle ge-
schaffen.
Da Bund und Lander als Teile des Bun-
desstaates jeder für sich eifersüchtig
auf die Wahrung ihrer Zustandigkeiten
achten, geht es bei den sog. "Neuen
Medien” zunachst urn die Frage, ob sie
dem Rundfunk zuzuordnen sind-dann
ist im Veranstaltungebereich die Lan-
derkompetenz gegeben-oder aber ob
es sich urn Presse handelt - dann
kommt die Rahmenkompetenz des
Bundes zum Zuge. Es geht im Tele-
kommunikationsbereich aber auch urn
die Frage, was zum Fernmeldewesen
gehort - Zustandigkeit der Deutschen
Bundespost und was nicht- Zustandig¬
keit der Bundeslander. Dies ist momen-
tan virulent bei dem Kompetenzstreit
urn Bildschirmtext. Wahrend die Deut¬
sche Bundespost groBe Teile des
Diensteangebots von Bildschirmtext
der Individualkommunikation ahnlich
dem Fernsprechen zuordnet und damit
unter ihre Fernmeldehoheit subsumiert,
gehen die Lander davon aus, daB die
Post nur für den technischen Übermitt-
lungsvorgang zustandig ist und ihnen
allein die Regelung für das Dienstean-
gebot zustehen.10)
Bisher gab es zwischen den Bundes-
landern über Parteigrenzen hinweg in
allen grundsatzlichen Fragen der Orga¬
nisation der Massenmedien einen Kon-
sens, der auch für die bisherige einheit-
liche Rundfunkorganisation verantwort-
lich ist. Dieser Konsens scheint aber -
auch-auf Grund der Möglichkeiten der

neuen Medientechnologien brüchig
geworden zu sein, so daB damit zu
rechnen ist, daB in Zukunft die einzel-
nen Bundeslander von den ihnen zu-
stehenden Kompetenzen unterschied-
lichen Gebrauch machen werden, was
die inhaltliche Ausgestaltung der Me-
dienorganisationen angeht.

Die Beschaftigung mit diesen Kompe-
tenzfragen ist für Medienpolitiker in der
Bundesrepublik unerlaBlich, zum einen,
weil sie sonst die vorhandenen Verhalt-
nisse und Konflikte nicht verstehen
können, zum anderen, weil nur durch
ein Zusammenwirken von Bund und
Landern neue Medienorganisationen
als neue soziotechnische Systeme er-
richtet werden können, zum dritten
schlieBlich, well medienpolitische Kon-
troversen in letzter Konsequenz sehroft
mit juristischen Mitteln vor den Gerich-
ten ausgefochten werden. So haben die
bestandigen Grundsatzurteile des Bun-
desverfassungsgerichts insbesondere
zu Rundfunkorganisationsfragen aus
dem Jahre 1961, 71 und 8111) eine
groBe Bedeutung als Rahmensetzung
der Medienpolitik in der Bundesrepu¬
blik. Medienpolitik wird sehr oft als
Machtpolitik betrieben und kann dann
nur in rechtskraftigen Entscheidungen,
die Kompetenzstreitigkeiten und Aus-
einandersetzungen urn Organisations-
und Finanzierungsformen schlichten,
ihre Grenzen finden.

2.2. Organisationsformen bei Presse
und Rundfunk
Verfassungsrechtlich stehen in Artikel 5
Grundgesetz Pressefreiheit und Rund-
funkfreiheit nebeneinander. Für beide
gilt es, Freiheit vom Staat und Unab-
hangigkeit von einseitiger gesellschaft-
licher EinfluBnahme und damit inhalt¬
liche Pluralitat der Informationen und
Meinungen zu garantieren. Die Funk-
tionserwartungen an die Massenme¬
dien zielen auf den freien ProzeB der
gesellschaftlichen und politischen
Meinungs- und Willensbildung in einer
demokratischen Gesellschaft.
Diese Funktionserwartungen an die
Massenmedien sollen nun in der Bun-
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desrepublik durch wohl unterscheid-
bare organisatorische Leitbilder erfüllt
werden. Für die Presse gilt wie in prak¬
tisch allen westlichen Industrienationen
die Vorstellung, daB durch privatwirt-
schaftliche Konkurrenz einer Vielzahl
von einander unabhangiger Zeitungs-
und Zeitschriftenverlage und durch
Marktzutrittsfreiheit für Newcomer eine
publizistische Vielfalt hergestellt wer¬
den kann. Diese Vorstellung wird als
Modell des AuBenpluralismus gekenn-
zeichnet. Dem steht lm Rundfunkbe-
reich das Modell des Binnenpluralismus
gegenüber. Zunachst in Übernahme
englischer Organisationsvorstellungen
nach BBC-Muster konzipiert, sodann
aufgrund eines nicht behebbaren Fre-
quenzmangels bei drahtloser Übertra-
gung und aufgrund eines hohen finan-
ziellen Aufwandes für Programmveran-
staltungen legitimiert, schlieBlich auch
demokratie- und kommunikationstheo-
retisch begründet 12) geht es nach die-
sem Modell darum, Vielfalt der Informa-
tionen und Meinungen und der sonsti-
gen Programmangebote jeweils in
einem Vollprogramm einer Rundfunk-
anstalt zum Ausdruck kommen zu las¬
sen. Dazu isterforderlich, daBdiejewei-
lige Landesrundfunkanstalt ein gesetz-
lich abgesichertes Veranstaltungsmo-
nopol innehat, daB sie von kommerziel-
len Kapitalverwertungsinteressen und
unternehmerischen Rentabilitatskalkü-
len unabhangig ist, daB Werbeeinblen-
dungen nur eine untergeordnete Rolle
bei der Finanzierung spielen, daB ihr
Programm vorrangig über eine Ge-
samtgebühr finanziert wird, urn den
chancengleichen Zugang zum Pro-
grammangebot einerseits und auch das
Angebot von Zielgruppenprogrammen
andererseits zu ermöglichen, und daB
die gesellschaftlich relevanten Gruppen
in den Programmen zu Wort kommen
und in den Gremien der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten mit
grundsatzlichen Entscheidungs- und
Kontrollrechten vertreten sind.
Publizistischer Wettbewerb findet so in-
nerhalb des jeweiligen Vollprogramms
statt - sowohl innerhalb der einzelnen
Sparten zwischen den verschiedenen

pluralistischen Beitragen als auch
zwischen den Sparten selber. Er wird
nach der gegenwartigen Rundfunkver-
fassung der Bundesrepublik auch durch
ein Nebeneinander mehrerer jeweils in
sich binnenpluralistisch strukturierter
Programme unterschiedlicher Veran-
stalter-z. B. zwischen ARD und ZDF-
initiiert. Diese binnenpluralistische
Struktur öffentlich-rechtlicher Rundfunk¬
anstalten gilt nur für den Funktionsbe-
reich der Veranstaltung von Hörfunk
und Fernsehsendung. Die eigentliche
Produktion von Programmteilen kann
sowohl von den Rundfunkanstalten
selbst als auch von in- und auslandi-
schen privatwirtschaftlichen Programm-
zulieferern durchgeführt werden.

Zusatzlich zu dem je spezifischen ord-
nungspolitischen Leitbild für Presse
und Rundfunk wird in der Bundesrepu¬
blik in der ’’publizistischen Gewaltentei-
lung”, in der Trennung von Rundfunk
und Presse eine Garantie für die Frei-
heitlichkeit der Meinungs- und Willens-
bildungsprozesse gesehen. Dies be-
deutet nach der gegenwartigen Rechts-
lage, daB Presseverlage keinen Rund¬
funk veranstalten und Rundfunkanstal¬
ten keine Zeitungen und Zeitschriften
herausgeben dürfen.

2.3 Tatsachliche Ausgangs-
bedingungen und Probleme
Das Kommunikationssystem in der
Bundesrepublik stellt sich heute (noch)
als relativ festgefügt und klar gegenein-
ander abgegrenzt in drei institutionellen
Blöcken dar:
- Deutsche Bundespost
- Presse
- Rundfunk

Die Deutsche Bundespost ist mit
476.761 Beschaftigten in all ihren
Dienstzweigen und Investitionsvolu-
men von 10,5 Milliarden DM im Jahre
1980 das gröBte Unternehmen in der
Bundesrepublik.13) In den Jahren 1970
bis 1981 wurden von der Deutschen
Bundespost über 80 Milliarden DM in
den Ausbau des Telekommunikations-
bereiches investiert. Heute sind be-
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reits weit über 21 Millionen Fernsprech-
hauptanschlüsse installiert, so daB eine
Vollversorgung aller privaten Haushalte
bald erreicht zu sein scheint. Vor die-
sem Hintergrund wird verstandlich, daB
die Deutsche Bundespost- will sie ihre
Beschaftigung und ihr Investitionsvo-
lumen erhalten, und dies ist auch ge-
rade in der gegenwartigen Krisensitua-
tion von gesamtwirtschaftlicher Bedeu-
tung und nicht nur für die fernmelde-
technische Zulieferungsindustrie- sich
nach neuen Feldern der Betatigung, wie
z. B. Modernisierung der Infrastruktur
für die geschaftliche Kommunikation
und die Massenmedien, den Zahlungs-
verkehr und die Bürokommunikation
umsehen muB. Von daher ist es ver¬
standlich, daB die Deutsche Bundes¬
post bzw. die Bundesregierung mit Ve-
hemenz die Einführung von Bildschirm-
text, die Erprobung eines ’’breitbandi-
gen, /ntegrierten Glasfaser-
Fernmeldeortsnetzes” (BIGFON), das
auch zur Vermittlung von Rundfunkpro-
grammen genutzt werden soil, und die
Erprobung von direkt empfangbaren
Rundfunksatelliten vorantreibt.

Die Landschaft der privatwirtschaftli-
chen Presse in der Bundesrepublik ist
gekennzeichnet durch eine hohe
Pressekonzentration. Die Indikatoren
für die Pressekonzentration sind nicht
einheitlich, und nur wenn man mosaik-
artig die einzelnen Daten zusam-
mensetzt, ergibt sich ein Gesamtbild
der Markte und der unternehmerischen
Verflechtung. In mehr als 45% der
Landkreise und kreisfreien Stadte gibt
es nur noch eine Zeitung mit lokaler
oder regionaler Berichterstattung.
Nimmt man die deutsche Tagespresse
insgesamt (etwas über 20 Millionen
verkaufte Exemplare taglich), so ist die
Zahl der publizistischen Einheiten, d. h.
der Zeitungen mit eigenstandigem re-
daktionellem Teil, von 225 im Jahre
1954auf 124 im Jahre 1981 zurückge-
gangen.14) Die Konzentrationsentwick-
lung stellt sich noch dramatischer dar,
wenn man bedenkt, daB in vielen Fallen
mehrere publizistische Einheiten von
einem Presseunternehmen herausge-

bracht werden unddeshalb-gemessen
am "Vielfalt-durch-Vielzahl-Konzept" -
diese publizistischen Einheiten nicht
als selbstandig gewertet werden kön-
nen. Berechnet man für die deutsche
Tagespresse insgesamt Marktanteile,
also ohne Rücksicht auf regionale Mark¬
te, so ist der Springer-Konzern eindeu-
tiger Marktführer mit 1980 einem Markt-
anteil von knapp 30%, gefolgt von der
WAZ-Gruppe mit 6%.15) Die ökonomi-
sche Konzentration auf dem Markt der
Publikumszeitschriften laBt sich folgen-
dermaBen beschreiben: Marktführer
ist der Heinrich Bauer Verlag mit knapp
33% Marktanteil, gefolgt vom
Springer-Konzern mit 13%, Burda mit
11% und Gruner und Jahr, der
Bertelsmann-Tochter, mit knapp 8%.
Die 4 Verlagsgruppen erreichen zu-
sammen 64% Marktanteil.16)

DaB die Konzentrationsentwicklung
keinesweg abgeschlossen ist, belegen
die noch nicht endgültig entschiedenen
Fusionsplane zwischen den Verlags-
hausern Burda und Springer. Das Bun-
deskartellamt hat im Wege der Presse-
fusionskontrolle die Fusion (zunachst
26% Beteiligung Burda bei Springer
und biszum 30.06.83 weitere 25%) un-
tersagt, da sonst eine dem Wettbewerb
im Pressebereich abtragliche überra-
gende Marktstellung des Burda-Riesen
entstehen würde.17) Der Fusionsfall ist
noch nicht entschieden, weil die betei-
ligten Verlage beim Bundeswirt-
schaftsminister eine Ausnahmege-
nehmigung von dem Fusionsverbot
beantragt haben.
Versucht man, die wirtschaftliche Situa¬
tion der Presseverlage zu erfassen, so
ist zunachst festzuhalten, daB heute im
Schnitt 2/3 der Erlöse aus dem
Zeitungs- und Zeitschriftengeschaft aus
dem Verkauf von Anzeigenraum stam¬
men. 1978 betrugen die Kosten der
Anzeigen- und Beilagenwerbung 9,7
Milliarden DM mit welter steigender Ex-
pansionstendenz nicht nur absolut,
sondern auch in Relation zu anderen
Werbemittelbereichen.18) Die Ertrags-
lage der Pressekonzerne ist sehr gut.
Die führenden GroBverlage Bertels-
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mann und Gruner und Jahr, Springer,
Burda und Bauer konnten in den ver-
gangenen Jahren nicht nur jeweils
zweistellige Umsatzsteigerungen ver-
zeichnen, sondern auch standige Ver-
besserungen ihrer Vermögenslage er-
zielen. Ahnliches gilt insbesondere für
die lokalen bzw. regionalen Monopol-
zeitungsverlage. Berücksichtigt man
nun, daB der Markt der Zeitungen und
der groBen Publikumszeitschriften in
der Bundesrepublik als weitgehend
ausgereizt gilt, so kommt als unterneh-
merische Strategie der Gewinnverwen-
dung und Expansion neben der Rationa-
lisierung in der Presseproduktion das
Vordringen in den Bereich der Rund-
funkveranstaltung in Frage. Dies 1st
keine neue Strategie der Zeitungs- und
Zeitschriftenverleger. So hat z. B. der
Bundesverband deutscher Zeitungsver-
leger bereits 1964 gefordert, daB die
ARD-Anstalten keine Fernsehwerbung
mehr veranstalten und daB die deut-
schen Zeitungsverleger eine Programm-
gesellschaft schaffen, die die Herstel-
lung und Lieferung des gesamten Pro-
gramms des ZDF einschlieBlich der
Werbesendungen in eigener Verant-
wortung übernimmt. Derartige Plane für
ein werbungsfinanziertes ’’Verleger-
Fernsehen” wurden fortgesetzt mit der
Gründung der FRAG, der Freien Rund¬
funk AG, die sich im Saarland von 1967
bis heute vergeblich zum eine Sendeli-
zenz bemüht. Sie fanden ihren vorlaufi-
gen Höhepunkt in den Planen deut¬
scher Zeitungsverleger, sich an einem
über Satelliten auszustrahlenden Fern-
sehprogramm des Kommerzrundfunks
von Radio Luxemburg zu beteiligen.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in
der Bundesrepublik kann keine derarti-
gen Expansionsstrategien planen. Er
kampft momentan darum, daB die Lan-
derministerprasidenten und die Lan-
derparlamente ihneneineausreichende
Gebührenerhöhung genehmigen.
Heute schon wird das ZDF zu anna-
hernd 50% über Werbeeinnahmen fi-
nanziert. Eine der Gefahren der Ausein-
andersetzung urn die Rundfunkgebüh-
ren liegt darin, daB sie als "politischer
Preis” niedrig gehalten werden und

dann von den Rundfunkanstalten - als
Ausweichstrategie - der Versuch ge-
macht wird, über mehr Werbung, z. B.
beim Hörfunk, Oder aber durch den
vermehrten Ankauf von billigen im Aus-
land für kommerziellen Rundfunk pro-
duzierten Serien doch noch auf ihre
Kosten zu kommen. Dies würde eine
schleichende Binnenkommerzialisie-
rung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks verstarken, die im Widerspruch zu
den verfassungsrechtlichen und gesell-
schaftspolitischen Funktionserwartun-
gen an den Rundfunk steht.
Bei der Auseinandersetzung urn die
Gebührenhöhe geht es auch urn die
Frage, welche Spielraum die Rundfunk¬
anstalten erhalten, urn ihre Angebote
auch in Zukunft über neue Übertra-
gungssysteme anzubieten. Es besteht
die Gefahr, daB diejenigen Ministerpra-
sidenten, die für die Zulassung privat-
wirtschaftlicher Rundfunkveranstalter
eintreten, die Rundfunkgebühren als
Hebei benutzen könnten, urn die Rund¬
funkanstalten auf dem Status quo ihres
Programmangebots festzuhalten, urn
dann die zukünftigen "Lücken” im An-
gebot, wenn die Rundfunkanstalten fi-
nanziell nicht in der Lage sind, die
neuen Übertragungskapazitaten mit In-
halten zu füllen, für die privaten Veran-
stalter freizuhalten. Hier zeichnet sich-
nachdem die Fragen der Rundfunkor-
ganisation durch das FRAG-Urteil des
Bundesverfassungsgerichts weitge¬
hend als geklart erscheinen-eine Ver-
lagerung der medienpolitischen Aus¬
einandersetzung auf das Gebiet der
Finanzierung ab.
Als weiteres Problem im Rundfunkbe-
reich ist die Gremienzusammenset-
zung zu nennen. Es geht zum einen
darum festzustellen, welches denn "die
gesellschaftliche relevanten Gruppen"
sind und zum anderen urn die Zurück-
drangung des (partei)politischen Ein-
flusses in den Rundfunkanstalten.
3. Technologische Entwicklungs-
tendenzen und mögliche
Konsequenzen

Informationstechnologie ist der Ober-
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begriff für die Bereiche der Daten- und
Nachrichtenübertragung (= Telekom-
munikation), der Daten- und Nachrich-
tenspeicherung und -verarbeitung und
der dazugehörigen Ein- und Ausgabe¬
gerate. Es laBt sich feststellen, daB sich
erstens ein relativ schneller technischer
Fortschritt in allen Bereichen der Infor-
mationstechnologie vollzieht. lm Be-
reich der Telekommunikation sind es
vor allem die neuen kapazitatssteigern-
den Möglichkeiten der Glasfaser- und
der Satellitenübertragung; im Bereich
der Datenverarbeitung sind es GröBtin-
tegration, universeller Einsatz von Mi-
kroprozessoren und Preisverfall bei den
elektronischen Bauelementen; im Be¬
reich der Ein- und Ausgabegerate
schlieBlich lassen sich Telephon und
Fernseher ausbauen Èu Heimterminals
für ganz verschiedene Diénste, erganzt
z.B. durch Drucker, Videöaufzeich-
nungsgerate und alphanumerische Ein-
gabetastaturen. Die informationst^ch-
nologische Entwicklung ist zweitens
gekennzeichnet durch neue Anw'en-
dungsmöglichkeiten, die sich durch
eine Kombination der 3 Bereiche -te¬
lekommunikation, Datenverarbeitung
und neue Ein- und Ausgabegerate -
auszeichnen. Hier sind zu nennen:
1. die Büroautomation unter anderem
durch Bürofernschreiben und Fernko-
pieren.
2. die verschiedenen Ausgestaltungen
des elektronischen Zahlungsverkehrs,
u.a. das ’’homebanking”, die Abwick-
lung des Zahlungsverkehrs über Bild-
schirmtext.
3. die verschiedenen Ausgestaltungen
der sog. "Neuen Medien” als da sind
Video- und Bildschirmtext mit ganz ver¬
schiedenen Diensten, Kabelfernsehen
als Lokalfernsehen, als Pay-TV-Abruf
oder als breitbandige Dialogdienste,
also als Kabelfernsehen mit Rückkanal.
All diese neuen Anwendungen stellen
Telematikdienste dar (Telematik = Te¬
lekommunikation und Informatik), die
das Zusammenwachsen bisher ge-
trennter Bereiche veranschaulichen.
Das eigentliche Potential dieser infor-
mationstechnologischen Entwicklung
liegt im dem individuellen Zugriff auf Da-

tenspeicher und Datenverarbeitungsan-
lagen, alszo z.B. bei schmalbandigem
Bildschirmtext beim Ferneinkauf oder
Fernbestellen über den Bildschirm vom
heimischen Sessel aus oder beim Zu¬
griff auf Informations- und Dokumenta-
tionssysteme vom Arbeitsplatz aus oder
beim breitbandigen Kabelfernsehen
met Rückkanal beim individuellen Zu¬
griff auf gespeicherte Filme, Fernseh-
sendungen, Verbraucherinformationen
etc. Gerade in bezug auf derartige
Abruf-bzw. Dialogdienste stellt sich die
Frage, ob sie eher der Individual- oder
aber der Massenkommunikation zuzu-
rechnen sind oder ob sie eine spezifisch
neue Zwischenstufe im Sinne eines
neuen sozio-technischen Mediensy-
stems darstellen werden, das vorhan-
dene Kommunikationsstrukturen stark
verandern wird. Auch die bisherigen
Unterscheidung in private und geschaft-
liche Kommunikation scheint sich bei
diesen neuen Dienstmöglichkeiten zu
verwischen. Die Fragen des mögli-
cherweise notwendigen Ordnungsrah-
mens für diese neuen Telematikdienste
stellen sich als besonders kompliziert
da, als sich gleichzeitig der kabelunge-
bundene Videomarkt rein nach Markt-
gesetzen schnell entwickelt und zumin-
dest ein Teil der dortigen inhaltlichen
Angebote in Konkurrenz zu den neuen
Abrufdiensten steht. Bei den Möglich-
keiten des direkt empfangbaren Satelli-
tenrundfunks stellt sich für die Bundes-
republik das besondere Problem, wie
die spezifische Rundfunkorganisation
gegenüber denkbarer Fremdkommer-
zialisierung geschützt und erhalten
werden kann.
Bedenkt man, daB von den neuen An¬
wendungen der Informationstechnolo-
gie gesellschaftliche Auswirkungen in
allen Lebensbereichen zu erwarten
sind,19) so kann nur eine interdisziplinare
wissenschaftliche Erforschung, die ne-
ben der Kommunikationswissenschaft,
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften,
Soziologie und Ingenieurswissenschaf-
ten umfaBt, dem EntwicklungsprozeB
gerecht werden. Gleiches gilt für die
notwendige Integration unterschiedli-
cher Politikbereiche, soli eine gesamt-
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gesellschaftliche und gesamtwirtschaft-
liche Optimierung als Aufgabe zur Ge-
staltung der zukünftigen Entwicklung
erreicht werden. Doch dies ist erst in
Ansatzen in der Bundesrepublik er-
kannt, zumal die Kompetenzprobleme
zusatzliche Hürden für eine derartige
Optimierung darstellen.
4. Alternative Ausgestaltungen und
ökonomische und politische
Interessenpositionen
In der Diskussion um eine zukünftige
Rundfunkordnung in der Bundesrepu¬
blik sind neben der Reform der beste-
henden öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten, um die Grundprinzipien
des Binnenpluralismus unddes Integra-
tionsrundfunks wieder mehr zum Tra-
gen zu bringen, die Vorstellungen eines
kommerziellen rein werbungsfinanzier-
ten auBenpluralistischen Rundfunks
nach dem reinen Marktmodell wie bei der
Presse und Mischformen, die unter dem
Schlagwort des Koordinationsrund-
funks zusammengefaBt werden. Es
geht dabei darum, unter einem öffent¬
lich-rechtlichen ”Dach”, also unter
Kontrolle durch Vertreter gesellschaft-
lich relevanter Gruppeneinzelneprivate
Rundfunkveranstalter zuzulassen, die
dann in Konkurrenzzueinanderstehen,
also etwa einen Kirchenrundfunk neben
einem Verlegerfunk und einem Rund¬
funkveranstalter als Tochter eines aus-
landischen Multimediakonzerns.20)
Derartige Organisationsparadigma
werden meistens in einem dualen
Rundfunksystem diskutiert, also einem
System, in dem die neuen privatenbzw.
kommerziellen werbungsfinanzierten
Rundfunkveranstalter neben den - zu
Beginn zumindest weiterbestehenden
- öffentlich-rechtlichen, gebührenfi-
nanzierten Rundfunkanstalten durch die
Bundeslander zugelassen werden.
Was nun die sog. ’’Neuen Medien” an-
geht, so ist es für die breitbandigen Ab-
rufdienste eine offene Frage, ob sie als
rundfunkahnlich nach dessen Organisa-
tionsprinzipien ausgebildet werden sol¬
len, also nach den noch heute vorherr-
schenden Vorstellungen des gemein-

nützigen Integrationsrundfunks, nach
den alternativen Vorstellungen des pri-
vatwirtschaftlichen Konkurrenzrund-
funks oder des Koordinationsrund-
funks. Für die schmalbandigen Abruf-
dienste, also etwa Bildschirmtext,
scheinen sich die Bundeslander bereits
auf das Marktparadigma geeinigt zu ha-
ben, so daB als Ordnungsrahmen ledig-
lich ein abgestuftes Sanktionssystem
bei VerstöBen gegen gesetzliche Rah-
menvorschriften, z.B. des Daten- und
Verbraucherschutzes, der Werbungs-
kennzeichnung, das Gegendarstel-
lungsrecht etc. in Frage kommt.
Bei den einzelnen Interessenpositionen
sind ganz unterschiedliche Koalitionen
festzustellen. Die gegenwartig im Bund
sich in der Opposition befindliche
CDU/CSU geht davon aus, daB die letz-
ten Wahlen im Fernsehen verlorengin¬
gen. Sie hat deshalb eine Art Doppel-
strategie entwickelt: Zum einen versucht
sie- bisher mit relativ grofiem Erfolg —
über eine entsprechende Personalpoli-
tik die Programme der Rundfunkanstal¬
ten in ihrem Sinne zu beeinflussen, zum
anderen propagiert sie ein duales Rund¬
funksystem, teils in Richtung eines
Koordinationsrundfunks, teils in Rich¬
tung eines "freien” kommerziellen
Rundfunks. Sie trifft sich dabei mit den
Vorstellungen und Forderungen der
(gröBeren) Zeitungsverleger, die in den
Rundfunkbereich drangen. AuBerdem
setzen grafie Teile der Werbebranche
und der Telematikindustrie auf eine
schnelle privatwirtschaftliche informa-
tionstechnologische Entwicklung bzw.
auf privatwirtschaftliche Rundfunkver-
anstaltungen unter Hinweis auf eine
mögliche innovatorische Lokomotiv-
funktion zur Krisenbekampfung. Die-
ser Interessendruck ist besonders ernst
zu nehmen, da er gesamtwirtschaftliche
und Beschaftigungsaspekte in den Zu-
sammenhang der Medienentwicklung
bringt.
Demgegenüber stehen die Forderun¬
gen von SPD, FDP und der Kirchen, am
öffentlich-rechtlichen Rundfunk festzu-
halten und eine weitere Programmver-
mehrung aus gesellschaftspolitischen
Gründen zu vermeiden. Die Regie-
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rungskoalition setzt die Prioritaten in
den Ausbau der Telekommunikation für
den geschaftlichen Bereich.

5. Instrumente zur Vorbereitung
politischer Entscheidungen

In der Bundesrepublik werden ganz
verschiedene Instrumente zur Vorberei¬
tung politischer Entscheidungen zur
Gestaltung der informationstechnolo-
gischen Entwicklung und der Massen-
medien eingesetzt. Diese sind zwar
nicht unabhangig voneinander, sind
aber bisher nich systematisch aufein-
ander bezogen und ausgewertet wor¬
den.

5.1. Kommissionen
- Kommission für den Ausbau des
technischen Kommunikationssystems
In der Reihe von Kommissionen der
jüngeren Zeit ist mit der KtK zu begin¬
nen. Von der Bundesregierung 1974
eingesetzt, hatte sie den Auftrag,
Vorschlage für ein ’’wirtschaftlich ver-
nünftiges und gesellschaftlich wün-
schenswertes technisches Kommuni-
kationssystem der Zukunft” zu machen.
Die KtK — bestehend aus 22 Vertre-
tern der gesellschaftlichen Bereiche Po¬
litik, Wirtschaft, Medien und Wissen¬
schaft- hat auf Grund der Kompetenz-
lage — sie war als Bundeskommission
nich zustandig für die Zukunftperspekti-
ven der inhaltlichen Nutzung von Tele-
kommunikationsnetzen-,auf Grund ih-
rer heterogenen Zusammensetzung
und schlieBlich auf Grund der damals
relativ schwach entwickelten wissen-
schaftlichen und politischen Diskussion
urn mögliche Leitbilder für die Entwick¬
lung von Kommunikationssystemen
kein allgemeines wirtschafts- und ge-
sellschaftspolitisches Konzept vorge-
legt, in das ihre Vorschlage eingebettet
waren. Bezüglich des hier vorrangig in-
teressierenden Kabelfernsehens hat
die KtK 1976 in ihrem Telekommunika-
tionsbericht die Durchführung von Pi-
lotprojekten vorgeschlagen, urn primar
zu testen, ob und welche Bedürfnisse
bzw. welcher Bedarf nach veranderten
Angebotsformen bzw. nach zusatzli-

chen (auch Rundfunk) Diensten auf neu
zu errichtenden Breitbandverteilnetzen
besteht. Die Einführung des Kabelfern¬
sehens in der Bundesrepublik wird ins-
gesamt relativ zurückhaltend beurteilt.
Die KtK hat in einzelnen Vorschlage je-
weils durch eine Diskussion des zukünf-
tigen Bedarfs und der wirtschaftlichen
und sozialen Effekte zu unternehmen
versucht. Die Kommissions-Arbeit hat
dabei die immanenten Schwierigkeiten
aufgedeckt, zukünftige Bedürfnisse und
Bedarf nach noch nicht vorhandenen
Diensten und Bewertungskriterien für
’’wirtschaftliche Vernunft” und ’’gesell-
schaftliche Wünschbarkeit” heranzuar-
beiten.
Aus den Vorschlagen der KtK laBt sich
implizit folgende allgemeine gesell-
schaftspolitische ’’Philosophie” ablei-
ten:
(1) Gerade auch unter den Aspekten
der Medienkonkurrenz und Medien-
komplementaritat ist eine gemeinsame
Betrachtung zukünftiger Telekommuni-
kationsformen unerlaBlich.
(2) Grundsatzlich ist das bestehende
technische Kommunikationssystem in
seiner Gliederung aufrechtzuerhalten
und weiterzuentwickeln.
(3) In kontrollierter, abgestufter Form
sind Innovationen einzuführen, wobei
es urn ein ausgewogenes Verhaltnis
von staatlichen Vorleistungen, Diensten
der Post und privaten Initiativen geht.
Die KtK geht von der Vorstellung aus,
daB der optimale ProzeB der Diffusion
von Innovationen beim geschaftlichen
Bedarf beginnt sich über den gehobe-
nen privaten Bedarf verbreitet und
schlieBlich in der Befriedigung des
Massenbedarfs endet.
(4) Der Ausbau bestehender Netze soil
Vorrang vor der Errichtung neuer Netze
haben.
(5) Der technisch vermittelten Indivi¬
dualkommunikation wird Prioritat einge-
raumt.
(6) Der Grundsatz der Netzneutralitat
(Trennung Netz/Nutzung) soil aus
Gründen der Machtkontrolle weitestge-
hend verwirklicht werden.
(7) Es besteht überwiegende Skepsis
gegenüber einer zukünftigen Integra-
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tion allerTelekommunikationsdienste in
einem breitbandigen Netz.
(8) Die Orientierung an Bedarfsermitt-
lungen stellt ökonomische Rentabilitats-
und Effizienzkriterien in den Vorder-
grund.
(9) Entsprechend der gruppenpluralis-
tischen Zusammensetzung der Korn-
mission laufen die Vorschlage auf kon-
sensfahige Kompromisse verschiede-
ner Interessenrichtungen hinaus. Wirk-
liche gesellschaftspolitische Alternati-
ven bzw. Konzepte für einzelne gesell-
schaftliche Bereiche werden nicht auf-
gezeigt.
(10) Die Selbsteinschatzung der Arbeit
geht von der klaren Trennung der
Vorschlage aus Expertensicht einer-
seits und wirtschafts- und gesellschafts-
politischer Verantwortung der Politiker
andererseits aus.

Offen bleiben nach der KtK-Arbeit -
notwendigerweise auf Grund ihres be-
schrankten Auftrages-die Fragen nach
den zukünftigen Inhalten der Nutzung
derTelekommunikationsnetze, also die
Fragen insbesondere nach möglichen
Programmtragerschaften für Kabelfern-
sehen bzw. Zwei-Wege-Kommunika-
tion und deren Finanzierungsalternati-
ven. Hier wurde jedoch durch den
Vorschlag zu Pilotprojekten eine öffent-
liche Diskussion angeregt, die bis heute
zu keinem AbschluB gekommen ist.

— Expertenkommission Neue Medien
Baden-Württemberg (EKM)22)
Von Anfang 1980 bis Anfang 1981 tagte
auf Landesebene die EKM. Sie bestand
aus 32 Mitgliedern, hatte speziell Fra¬
gen im Zusammenhang des in Mann-
heim/Ludwigshafen in Aussicht genom-
menen Pilotprojektes zu erörtern sowie
allgemeine praktische Vorschlage
zu unterbreiten für eine Nutzung neu-
er Formen der Bild- und Tonüber-
mittlung an jedermann.23) Die EKM hat
ihre Ergebnisse in 99 Leitsatzen zu-
sammengefaBt. Bei den Organisations-
und Rechtsfragen diskutiert sie die Pro-
bleme eines möglicherweise zuzulas-
senden auBenpluralen Rundfunksy-
stems nach dem Modell des Koordina-

tionsrundfunks und grenzt die zukünfti¬
gen schmal- und breitbandigen Abruf-
dienste aus der Rundfunkdiskussion
aus. AuBerdem schlagt die EKM vor, für
das Versuchsstadium auch private und
kommunale Netztrager neben der
Deutschen Bundespostzu berücksich-
tigen. Bei den wirtschaftlichen Aspek-
ten stellt sie optimistisch fest, daB die
Einführung der Breitbandkommunika-
tion unter Berücksichtigung der Lichtlei-
tertechnik für die Wirtschaft der Bun-
desrepublik und insbesondere des
Landes Baden-Württemberg ein erheb-
liches Innovationspotential darstellt
mit insgesamt positiven Auswirkungen
auf dem Arbeitsmarkt. Demgegenüber
stehen unter den sozialen und padago-
gischen Aspekten kritische Warnungen
vor den Kinder, Jugendliche und Fami-
lien gefahrdenden Einflüssen durch au-
diovisuelle Massenmedien und Forde-
rungen nach Begrenzungen der Wer-
bung, nach Verzicht auf Programmaus-
weitung und nach Verstarkung der Me-
dienpadagogik. Füreine Erprobung wird
ein Drei-Phasen-Modell vorgeschla-
gen:
1. Phase: Zusammenschalten beste-
hender benachbarter Breitband-lnsel-
netze und Verteilung zusatzlicher (auch
Lokal-)Programme.
2. Phase: Erweiterung der Programm-
palette durch Einspeisung von Satelli-
tenprogrammen, Abonnement-Fernse-
hen und privater Verteil- und Abruf-
dienste.
3. Phase: Nach 1986 Erprobung eines
Lichtleiternetzes mit verschiedenen Ar-
ten der Individual- und der Massen-
kommunikation.
Diese Vorschlage der EKM zeigen
wenn auch in etwas verschleierter
Form, wie im Zusammenhang mit der
informationstechnologischen Entwick-
lung die bestehende Medienland-
schaft, insbesondere die Rundfunkor-
ganisation verandert werden soil. Wirt-
schaftspolitische Gesichtspunkte ste¬
hen im Vordergrund, wahrend gesell¬
schaftspolitische Bedenken eher Alibi-
charakter haben.

— Monopolkommission
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Die Monopolkommission 24) hat in jüng-
ster Zeit zu 2Teilbereichen der hier inte-
ressierenden Problematik Stellung ge-
nommen. Im Frühjahr 1981 hat sie ein
Sondergutachten zur Rolle der Deut-
schen Bundespostim Fernmeldewesen
vorgelegt uns insbesondere mehr pri-
vatwirtschaftlichen Wettbewerb im
Endgeratebereich gefordert. Zum
Herbst 1981 hat sie sich sodann in
einem weiteren Sondergutachten zu
Wettbewerbsproblemen bei der Einfüh-
rung von privatem Hörfunk und Fernse-
hen geauBert.25) Sie hat auf Grund der
in weiten Teilen der Bundesrepublik
weit fortgeschrittenen Pressekonzen-
tration vorgeschlagen, Presseverlage
weitgehend von der Vergabe privatwirt-
schaftlicher Rundfunklizenzen auszu-
schalten und Hörfunk- und Fernseh-
programme nicht über Werbeeinnah-
men, sondern über Pay-TV zu finanzie-
ren. Auch in diesen Kommissionsemp-
fehlungen dominiert das Marktmodell
als kommunikationspolitisches Leitbild
für den Rundfunk und es wird insofern
die bestehende Rundfunkorganisation
zur Disposition gestellt, ohne die Kon-
sequenzen eines dualen Rundfunksy-
stems zu diskutieren.

- Enquête-Kommission des
Bundestages
Seit Herbst 1981befaBt sich die Enquê¬
te-Kommission des Bundestages
"Neue Informations- und Kommunika-
tionstechniken” mit den "Neuen Me-
dien" unter rechtlichen, gesellschafts-
politischen, wirtschaftlichen, finanziel-
len, technischen und organisatorischen
Aspekten und führt dazu Anhörungen
durch. Sie beabsichtigt im Herbst '82
ihren AbschluBbericht vorzulegen.

5.2. Pilotprojekte und
Begleitforschung
Wahrend in Kommissionen nur ”am
grünen Tisch” Feststellungen und Emp-
fehlungen für die weitere informations-
technologische und Medienentwick-
lung erarbeitet werden können, geht
es bei Pilotprojekten urn sozio-
technische Experimente in der gesell-
schaftlichen Realitat. Gerade dort, wo

die herkömmliche Marktforschung nicht
weiterhilft bzw. zu kurz greift, weil zum
einen Infrastrukturleistungen nur sehr
schwer prognostiziert werden können
und zum anderen gesellschaftliche und
Arbeitsmarkt-Auswirkungen nicht so er-
faBt werden können, haben Modellver-
suche unter möglichst realistischen Be¬
dingungen zukünftiger Innovationen
ihre Berechtigung.26) Besondere Be-
deutung kommt dann der Begleitfor¬
schung zu, die die Aufgabe hat, die Ver-
suchsergebnisse für die anstehenden
politischen Entscheidungen aufzuarbei-
ten. Das Besondere und in Marktwirt-
schaften eigentlich Neue an sozio-
technischen Pilotprojekten ist, daB In-
novationsprozesse nicht marktmaBigen
Selektions- und Diffusionsentwicklun-
gen überlassen bleiben sollen, sondern
daB an Hand von rückholbaren, klar
definierten Modellanwendungen die
gesellschaftliche Auseinandersetzung
über das Ja Oder Nein der Einführung
bzw. über die Rahmenbedingungen
und die inhaltliche und organisatorische
Ausgestaltung der neuen Dienste und
deren Finanzierung geführt werden
kann.

5.2.1. Pilotprojekte zu Bildschirmtext
Inder Bundesrepublik werden zur Zeit 2
Modellversuche zu Bildschirmtext,
einer in Düsseldorf/NeuB, einer in Ber¬
lin durchgeführt.27) In Düsseldorf/NeuB
nehmen knapp 1500 private Haushalte
an dem Feldversuch teil. Sie sind nicht
reprasentativ für die Gesamtbevölke-
rung, da die Schichten mit höherem
Einkommen, höherer Bildung und vor
allem besserer Ausstattung mit Geraten
der Dialog- und Unterhaltungselektro-
nik deutlich überreprasentiert sind.28)
Etwa 800 Anbieter bestreiten das Ge-
samtangebot von angeblich 180.000
Seiten, also Texten bzw. graphischen
Darstellungen, die jeweils einmal den
Fernsehbildschirm füllen. Das Angebot
laBt sich vorlaufig grob folgendermaBen
einteilen:
1. Aktuelle Information und Nachrich-
ten
2. Service- und Beratungsinformation
3. Fachinformation und Nachschlage-
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Wissen
4. Unterhaltung, z.B. Ratsel, Witze, Te-
lespiele
5. Werbung: Selbstdarstellung von Un-
ternehmen, Verbanden, öffentlichen
Einrichtungen sowie Angebote von Wa¬
ren und Dienstleistungen
6. Hilfe bei der Abwicklung von Besor-
gungen, also Erledigung von Bankge-
schaften, Anforderung von Katalogen
und Informationsmaterial, Buchung von
Reisen, Bestellung von Waren und
Dienstleistungen vom ’’Heimterminal”
aus zu jeder Tages- und Nachtzeit.
7. Individueller Mitteilungsdienst
Die Durchführung des Versuchs ist in
einem Landesgesetz geregelt. Es be-
stimmt, daB Werbung zu kennzeichnen
ist, daB kostenpflichtige Seiten vorher
anzukündigen sind und daB die wis-
senschaftliche Begleitforschung neben
den Auswirkungen im Medienbereich
insbesondere auch die sozialen, kultu-
rellen und wirtschaftlichen Folgen zu
untersuchen hat.29)
Die Deutsche Bundespost plant die ge-
nerelle Einführung von Bildschirmtext
für 1983, zumindestfürden Teil der An¬
gebote, der nach ihrer Meinung als Indi-
vidualkommunikation zu bezeichnen ist
und für den sie sich allein zustandig halt.
Wahrend aus der Sicht der Deutschen
Bundespost primar die Probleme der
Akzeptanz von Bildschirmtext sowohl
als technische Infrastruktur für neue
Dienste als auch als einzelne inhaltliche
Angeboteund Dienste interessiert, geht
die Begleitforschung im Auftrag des
Landes Nordrhein-Westfalen von fol-
genden Problemfeldern aus:
1. Das Verhaltnis von Bildschirmtext zu
vorhandenen Massenmedien. Hier geht
es urn Fragen der Konkurrenz bzw.
Komplementaritat zu den vorhandenen
Medien Presse und Rundfunk.
2. Soziale Folgen: Auswirkungen auf
das Familienleben, auf das Freizeitver-
halten und auf Bildung und Ausbildung.
3. Ökonomische Folgen: Analyse mög-
licher wirtschaftsstruktureller Effekte,
z.B. im Verhaltnis von Versand- und
Einzelhandel; Auswirkungen auf Ar-
beitsablaufe, Qualifikationsanforderun-
gen und Diskussion der Fragen nach

Freisetzungs- bzw. Umsetzungseffek-
ten; Untersuchung der spezifischen
Probleme des Verbraucher- und des
Datenschutzes.
lm Rahmen der Begleitforschung wer¬
den umfangreiche Befragungen der pri¬
vaten Haushalte, systematische Inhalts-
analysen des Angebots, Organisations-
fallstudien und Untersuchungen zum
Daten- und Verbraucherschutz durch
beauftragte Institute durchgeführt.
Erste Ergebnisse zeigen, daB das Bild-
schirmtextangebot nur sehr beschrankt
genutzt wird - durchschnittlich 1/2
Stunde pro Woche-und daB nach Ein-
schatzung der privaten Haushalte dem
Abruf von Beratungs- und Servicein-
formationen und der Abwicklung von
Routineangelegenheiten im Alltag eine
hervorragende Bedeutung zukommt.

Der AbschluB der Begleitforschung wird
Mitte 1983 erwartet. Die Bundeslander
planen den AbschluB eines Staatsver-
trages, der die Regelungen zur Einfüh¬
rung von Bildschirmtext enthalten soil.

5.2.2. Geplante Pilotprojekte zum
Kabelfernsehen
1976 von der KtK vorgeschlagen, ha-
ben sich die Landerministerprasidenten
1978 darauf verstandigt, daB 4 wissen-
schaftlich begleitete Modellversuche
zum Kabelfernsehen durchgeführt wer¬
den sollen, und zwar in München, in
Berlin, in Ludwigshafen und in Dort¬
mund. Die Planungen für diese Pilotpro¬
jekte sind unterschiedlich weit fortge-
schritten, vor allem die Probleme der
Finanzierung erscheinen noch weitge-
hend ungelöst.30)
Für den Feldversuch in München ist be-
reits eine Projektkommission einge-
setzt, die erste Empfehlungen vorgelegt
hat.31) Für das Pilotprojekt in Berlin sind
in einem umfangreichen Gutachten Vor-
überlegungen angestellt worden.32) In
Rheinland-Pfalz gibt es für das Projekt in
Ludwigshafen ein Gesetz vom
04.12.1980,33) in dem nach den Vorstel-
lungen des Koordinationsrundfunks un-
ter einem ’’öffentlich-rechtlichen Dach”
private Rundfunkveranstalter zugelas-
sen werden können. Bei der Konzes-
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sionsvergabe an diese "freien Veranstal-
ter” wirktauch die Landesregierung mit
und es soli dafür Sorge getragen wer¬
den, daB das "auBenplurale Gesamt-
programm” das Meinungsspektrum der
Gesellschaft widerspiegelt. Im Gegen-
satz zu diesen Ansatzen zur Veran-
derung der vorhandenen Rundfunkord-
nung halt der im Juni '82 in Nordrhein-
Westfalen von der Landesregierung
eingebrachte Gesetzentwurf für das Pi-
lotprojekt in Dortmund and der öffent-
lich-rechtlichen Strukturdes Rundfunks
fest. Im Dortmunder Versuch, der 1984
beginnen soil, sind private Rundfunk-
veranstaltungen ausdrücklich ausge-
schlossen. Der Westdeutsche Rund¬
funk soil ein lokales Programm für Hör-
funk und Fernsehen produzieren. Auch
der vorgesehene ’’offene Kanai” soil
unter der rundfunkrechtlichen Verant-
wortung des WDR betrieben werden.
Auch breitbandige Abrufprogramme
sollen getestet werden. Zur Finanzie-
rung des auf 3 Jahre befristeten Feld-
versuchs sind rund 115 Millionen DM
vorgesehen zusatzlich zu den von den
Teilnehmern aufzubringenden Gebüh-
ren.
Aus mehreren Griinden sind diegeplan-
ten Pilotprojekte nur zögernd vorange-
kommen:
1. Die Pilotprojekte zum Kabelfernse-
hen, die ursprünglich der Überprüfung
von sozio-technischen Innovationen
auf ihre gesellschaftspolitische Vertrag-
lichkeit hin dienen sollten, sind in der
Bundesrepublik mit der grundsatzli-
chen Auseinandersetzung urn die allge-
meine Rundfunkorganisation belastet
worden. Hinzu kommt auBerdem, daB
die Zeitungsverleger einerseits die
Konkurrenz urn die Werbung mit dem
Rundfunk fürchten, andererseits aber
selbst Rundfunk veranstalten wollen.
2. Die zeitlichen Verzögerungen las¬
sen es als fraglich erscheinen, ob es
noch sinnvoll ist, die Pilotprojekte in der
Koaxialkabeltechnik durchzuführen, da
aus heutiger Sicht der eigentliche Inno-
vationsschub mit der Glasfasertechnik,
gekoppelt mit Datenverarbeitung, zu
erwarten ist.
3. Die reine medienpolitische Orientie-

rung der Pilotprojekte erscheint zu-
nehmend als zu eng angesichts der
Einbettung der informationstechnolo-
gischen Entwicklung in einen allgemei-
nen sozialen und ökonomischen Um-
strukturierungsprozeB.
4. Angesichts der krisenhaften Ent¬
wicklung stellt sich das Finanzierungs-
problem zunehmend als gröBte Hürde
für ihre Realisierung dar.

Es laBt sich für die Bundesrepublik je-
doch feststellen, daB die Diskussion urn
Kabelfernsehenpilotprojekte bereits
eine Scharfung des allgemeinen Be-
wuBtseins in bezug auf die zukünftigen
Probleme hervorgerufen hat und inso-
fern ein gesellschaftlicher Dialog über
Chancen und Gefahren unterschiedli-
cher Anwendungen des Kabelfernse-
hens in Gang gekommen ist.

5.3. Rahmensetzungen durch
Verfassungsgerichtsentscheidungen
Die zukünftige Auseinandersetzung urn
die politische Gestaltung der informa-
tionstechnologischen und der Medien-
entwicklung wird sich zu halten haben
im Rahmen von Vorgaben von Verfas-
sungsgerichtsentscheidung, insbeson-
dere im Rahmen des FRAG-Urteils von
1981. In diesem Urteil ist zwar bestatigt
worden, daB Landesgesetzgeber auch
private Rundfunkveranstalter zulassen
können, aber die ordnungspolitischen
Kriterien und Kautelen sind so hoch an-
gesetzt, daB kommerzieller Rundfunk
als unrealisierbar erscheint. Das Urteil
stellt die verfassungsrechtliche Zielvor-
stellung für den Rundfunk, daB die Viel-
falt der Meinungsrichtungen tatsachlich
undunverkürzt im Gesamtangebot zum
Ausdruck gelangen muB, in den Vor-
dergrund und halt das freie Spiel der
privatwirtschaftlichen Krafte auch ange¬
sichts von Gefahren ökonomischer und
publizistischer Konzentration für unver-
einbar mit dieser Zielvorstellung - und
dies auch bei einem in Zukunft mogli¬
chen Fortfall des Frequenzmangels.34)
Dieses Urteil ist als MaBstabanzusehen
sowohl für das Rheinland-Pfalzische
Gesetz über ein Kabelfernsehpilotpro-
jekt in Ludwigshafen als auch für den
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Entwurf eines Mediengesetzes in
Baden-Württemberg,35) in dem - ge-
koppelt an rein technische Kriterien von
Übertragungskapazitaten und der Zahl
von privaten Lizenzbewerbern - priva-
ter Rundfunk promoviert wird.

In dem Urteil ist nichts entschieden zu
den Fragen der Organisation der
schmal- und breitbandigen Abruf-
dienste und so dürfte in diesem Bereich
-auch stellvertretendfürdie Diskussion
urn den Rundfunk in der Bundesrepu-
blik-der Schwerpunkt der zukünftigen
Auseinandersetzungen liegen.

5.4. Politische Grundsatz-
entscheidungen der Pegierung
Die Regierungen der sozial-liberalen
Koalition haben, vorbereitet und beglei-
tetjeweils von programmatischen Erkla-
rungen dersietragenden Parteien SPD
und FDP, wiederholt betont, daB sie
einerseits für den privatwirtschaftlichen
Charakter der Presse eintreten und an-
dererseits am öffentlich-rechtlichen
Charakter des Rundfunks festhalten.36)
Zu den ’’Neuen Medien” hat das Bun-
deskabinett in einem medienpolitischen
BeschluB vom 26.09.79 37) eine Reihe
von Fragen aufgelistet, die ihrer Mei-
nung nach u.a. durch verstarkte For-
schung hinsichtlich der gesellschaftli-
chen Auswirkungen der ’’Neuen Me¬
dien’’ geklart werden müssen, bevor
Entscheidungen getroffen werden kön-
nen. Es geht ihr dabei insbesondere urn
Einflüsse, die von den "Neuen Medien”
auf die Struktur der demokratischen
Gesellschaft und der politischen Demo-
kratie ausgehen können und urn Ein¬
flüsse, die den Zusammenhalt der Fami-
lien betreffen. Die daraufhin verstarkt in
Angriff genommenen Aktivitaten der
Wirkungsforschung, sowohl der Me-
dienwirkungsforschung als auch der Er-
forschung der ökonomischen und ge-
sellschaftlichen Auswirkungen der in-
formationstechnologischen Entwick-
lung, sind bisher noch nicht zu einem
AbschluB gekommen, werden wohl
aber im AbschluBbericht der Enquête-
Kommission des Bundestages bzw. im
Medienbericht 1982 der Bundesregie-

rung im Herbst ’82 Berücksichtigung
finden.
Es laufen gleichzeitig die technischen
Versuche mit BIGFON und die Weichen
scheinen auf zukünftige integrierte
Glasfasernetze hin gestellt zu sein.
6. Aktuelle Problemfelder und
politische Perspektiven
Die Diskussion und Auseinanderset-
zung um den Rundfunk in der Bundes-
republik hat viele Aspekte, die gleichzei¬
tig auf Beachtung drangen. Da ist zu-
nachst einmal die Entwicklung auf dem
Videomarkt zu beachten und die Frage
zu klaren, in welchem Verhaltnis der
Rundfunk zum Videobereich stehen soil
-in Konkurrenz-oder in Komplemen-
taritatsbeziehungen. Da geht es weiter
um Regionalisierungsplane einerseits —
dazu gehort auch die Diskussion um
Lokalfernsehprogramme-und nun die
Auswirkungen von Satellitenprogram-
men, insbesondere, wenn sie von
kommerziellen, werbungsfinanzierten
auslandischen Gesellschaften angebo-
ten werden. Da geht es schlieBlich um
das Verhaltnis Presseverleger/Rund-
funkanstalten, um Trennung oder Ver-
flechtung im nationalen und/oder inter¬
nationalen Rahmen 38) und die Wer-
bungsfinanzierung.
Auffallend an den medienpolitischen
Auseinandersetzungen in der Bundes-
republik ist, daB die Rundfunkfragen
und die Fragen der "Neuen Medien” im
Mittelpunktdes Interesses stehen, wah-
rend keine nennenswerten Aktivitaten
gegen die fortgeschrittene Pressekon-
zentration zu verzeichnen sind. 1st hier
politische Ohnmacht vor der Macht des
Faktischen bzw. vor publizistischer
Macht zu konstatieren?
Als politische Perspektive scheint sich
abzuzeichnen, daB die Medienentwick-
lung starker als bisher im Zusammen-
hang eines technologischen, ökono¬
mischen und gesellschaftlichen Struk-
turwandels gesehen wird und infolge-
dessen Medienpolitik in den Zusam-
menhang von Wirtschafts- und Gesell-
schaftspolitik gebracht werden muB.
Damit werden freilich die Probleme
nicht kleiner.
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Anmerkungen:

1. Bildschirmtext - die Übermittlung von Text- und Zahleninformationen auf den Fernsehbildschirm über dasvorhandene Fernsehsprechnetz-stellt den umfassenden Zugriff auf Computerleistungen sowohl für privateHaushalte als auch für Institutionen dar.
Videotext nutzt die Austastlücke des Fernsehsignals, um jederzeit abrufbereite Textinformationen - ins-besondere programmerganzender Art - auf dem Fernseher anzubieten.

2. Vgl. Bernd-Peter Lange, Medienentwicklung und technischer, ökonomischer und sozialer Wandel, Beilagezur Wochenzeitung Das Parlament 51/81 S. 19 ff.
3. Wahrend Bedürfnisse auf individueller und gesellschaftlicher Ebene alle zielgerichteten Wünsche umfassen,ist mit Bedarf nur die kaufkraftige Nachtrage gemeint.
4. Vgl. zu dieser spezifischen bundesrepublikanischen Ausgestaltung des Rundfunks weiter unten Punkt 2.2.5. Der Begriff Rundfunk umfaBt immer Hörfunk und Fernsehen.
6. Vgl. B. Verf. GE 12/205/225ff, 237ff. 248 ff.
7. Nach Art. 73 Ziff. 6 Grundgesetz hat der Bund die ausschlieBliche Gesetzgebung über das Post- und Fern-meldewesen. Nach Art. 87 Grundgesetz wird die Bundespost als bundeseigene Verwaltung geführt.
8. Es gibt gegenwartig 12 deutsche Rundfunkanstalten. Von alien Bundeslandern gemeinsam wurde die An-stalt ’’Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)” geschaffen, die neben der Arbeitsgemeinschaft der (Landes-)Rundfunkanstalten ein bundesweites Fernsehprogramm anbietet. Hinzu kommen 2 Rundfunkanstalten,geschaffen durch Bundesgesetze, mit spezifischen Aufgaben.
9. Nach herrschender Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bedeutet dies, daB der Rundfunkweder dem Staat noch einer gesellschaftlichen Gruppe ausgeliefert werden darf. Zur Frage, wie die Un-abhangigkeit und Gemeinwohlorientierung des Rundfunkskonkret gesichert werden kann, vgl. weiter unten.10. Die Bundeslander gehen davon aus, daB Bildschirmtext weder dem Rundfunk noch der Presse zugeordnetwerden kann, und deshalb im Grundgesetz auch nicht geregelt ist. Dann aber greift Art. 70 Grundgesetz,der für solche Faile die Landerzustandigkeit vorschreibt.

11. 1961 ging es um die Verfassungswidrigkeit der von der Bundesregierung gegründeten Deutschland Fern¬sehen GmbH, dem sog. "Adenauer-Femsehen” (BVerfGE 12/205).
1971 ging es um die Konsequenzen aus den spezifischen Aufgaben der Rundfunkanstalten: sog. ”Mehr-wertsteuerurteil", BVerfGE 31/314 ff 1981 schlieBlich wurde die Verfassungswidrigkeit der Privatfunk-klauseln des saarlandischen Rundfunkgesetzes festgestellt: sog. FRAG-Urteil, Media Perspektiven 6/81 S.421 ff (vgl. dazu den Hinweis in Anm. 2)

12. Vgl. dazu Bernd-Peter Lange, Kommerzielle Ziele und binnenpluralistische Organisation bei Rundfunk-veranstalten, Frankfurt 1980, insb. S. 51 ff.
13. Vgl. Geschaftsbericht der Deutschen Bundespost 1980.
14. Vgl. Walter J. Schütz, Deutsche Tagespresse 1981, Media-Perspektiven 9/81S. 645 ff. Vgl. auch S. 674ft.
15. Helmut H. Diederichs, Daten zur Konzentration der Tagespresse und der Publikumszeitschriften in der

Bundesrepublik Deutschland im IV. Quartal 1980, Media-Perspektiven 7/81, S. 521 ff.
16. Diedrichs, H., ebenda. Es handelt sich um gewichtete Marktanteile.
17. BeschluB des Bundeskartellamtes in Media-Perspektiven 11/81 S. 802 ff.
18. Neue Berechnungen von Klein-Blenkers/Robl, Media-Perspektiven 12/80 S. 789 ff. Werbekosten 1978

mindestens 34,6 Milliarden DM.
19. Vgl. Jürgen Reese, Herbert Kubicek, Bernd-Peter Lange, Bernd Lutterbeck, Uwe Reese, Gefahren der

informationstechnologischen Entwicklung, Perspektiven der Wirkungsforschung, Frankfurt/New York 1979.
20. Vgl. dazu Martin Stock, Zur Theorie des Koordinationsrundfunks, Baden-Baden 1981.
21. Vgl. Telekommunikationsbericht der KtK und 8 Anlagebande, Bonn 1976; als Antwort darauf sind zu ver-

stehen: Vorstellungen der Bundesregierung zum weiten Ausbau des technischen Kommunikationssystems,
herausgegeben vom Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen vom 14. Juli 1976.

22. Vgl. Expertenkommission Neue Medien - EKM Baden Württemberg, AbschluBbericht
I: Bericht und Projektempfehlungen
II: Materialien - Gutachten und Stellungnamen
III: Medienatlas
Stuttgart 1981.

23. Band I S. 27: ”Es ist Stellung zu nehmen zur der Frage,
- was ist technisch zu verwirklichen
- organisatorisch zweckmaBig
- finanziell vertretbar
- rechtlich zulassig
- gesellschaftlich erwünscht
- und staatspolitisch sinnvoll?”

24. Sie hat den Auftrag, in ihren Gutachten den jeweiligen Stand der Unternehmenskonzentration sowie
deren absehbare Entwicklung unter wirtschafts-, insbesondere wettbewerbspolitischen Gesichtspunkten
zu beurteilen.

25. Vgl. Media-Perspektiven 12/81 S. 860 ff und dazu auch ebenda S. 821 ff.
26. Zur ’’Philosophie” von Pilotprojekten und möglichen Ausgestaltungen vgl. Wolfgang Kaiser, Bernd-Peter

Lange, Wolfgang R. Langenbücher, Peter Lerche, Eberhard Witte, Kabelkommunikation und Informations-
vielfalt; Eine Problemanalyse zur Gestaltung von Pilotprojekten unter dem Aspekt der Wirkungen auf die
Presse, München/Wien 1978.
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27. Sie sind auf je 3 Jahre angelegt und haben im Frühsommer 1980 begonnen.
28. Vgl. Bernd-Peter Lange, Bildschirmtext ist offenbar auf dem Wege der allgemeinen Einführung, die feder

Nr. 6/82 S. 34 ff. 61 Prozent der Teilnehmershaushalte verfügen über zwei und mehr Fernsehgerate, 29%
verfügen über einen Videorecorder, nur 3% im Bevölkerungsdurchschnitt!

29. § 3Abs 1 des Bildschirmtextversuchgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 18.03.80 bestimmt: Vor AbschluB
der Untersuchungen und BeschluBfassung des Landtages über den Bericht dart keine Entscheidung über
die endgültige Einführung von Bildschirmtext getroffen werden”.

30. Vgl. dazu Bernd-Peter Lange, Finanzierungsmöglichkeiten in: Kabelfernsehprojekte-Rechtsprobleme der
Praxis, von Heinz Hübner, Dietrich Elias, Heinrich Hubmann, Bernd-Peter Lange, Paul Twaroch,
München 1980, S. 37 ff.

31. Vgl. Media-Perspektiven 8/81 S. 95 ff.
32. Vgl. Projektdesign Kabelkommunikation Berlin- 25 Empfehlungen-, Media-Perspektiven 5/81 S. 404 ff.
33. Vgl. Media-Perspektiven 12/80 S. 836 ff.
34. In dem FRAG-Urteil sind die Probleme, die sich aus reiner Werbungsfinanzierung des Rundfunks ergeben,

noch nicht behandelt worden.
35. Vgl. Media-Perspektiven 3/82 S. 202 ff.
36. Vgl. z.B. Bericht der Bundesregierung über die Lage von Presse und Rundfunk in der Bundesrepublik

Deutschland (1978) - Medienbericht -, Bonn 1978.
37. Vgl. Media-Perspektiven 10/79 S. 719 ff.
38. Jüngste Meldungen berichten über Beteiligungsabsichten von Warner Brothers USA am Kabelfernseh-

pilotprojekt Ludwigshafen.
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Hans Heinz Fabris
Zögerndes Interesse für neue Medien in Ósterreich
Zur technologischer! Entwicklung und staatlichen Politik

In diesem Beitrag soil zunachst unter-
sucht werden, in welchem AusmaB neue
Medientechnologien (u.a. Kabelrund-
funk, Teletext, Bildschirmtext, Video,
Satellitenrundfunk und neue Zeitungs-
techniken) in Österreich bereits Ver-
breitung gefunden haben. In einem
zweiten Abschnitt wird die Haltung der
Regierung zu den damit verbundenen
Entscheidungen zu behandeln sein.
SchlieBlich wird auf die Rolle der For-
schung und Perspektiven der künftigen
Entwicklung eingegangen.

1. Zum Stand der medien-
technologischen Entwicklung 1)

1.1 Kabelrundfunk
Nach einer Mitte 1981 durchgeführten
Erhebung verfügten rund 6 Prozent der
TV-Haushalte (vor allem in stadtischen
Ballungsgebieten) über einen Kabel-
TV-AnschluB. Verkabelungsdichte und
AnschluBquoten sind von Region zu
Region unterschiedlich, Ober-Öster-
reich, Vorarlberg und Wien weisen je-
doch die höchste Dichte an verkabelten
Haushalten auf.2)

Verbreitung des Kabelfernsehens in den Bun-
deslandern (Mai-Juni 1981, in Prozent der TV-
Haushalte)

Land absolut
in Prozent der
TV-Haushalte

Österreich gesamt 138 000 6
Wien 33 000 5
Niederösterreich 4 000 1
Burgenland 2 000 2
Steiermark 4 000 1
Karnten 0 0
Oberösterreich 81 000 22
Salzburg 4 000 3
Tirol 3 000 2
Vorarlberg 13 000 15

Quelle: Diem, Peter: Radio, Daten und Fakten zur
Hörfunknutzung in Österreich. Berichte
zur Medienforschung des ORF 1 (1981),
S 53.

Kabelrundfunk dient in Österreich in
erster Linie dem verbesserten Empfang
einheimischer und dem Empfang aus-
landischer - insbesondere bundes-
deutscher - Fernsehprogramme. Auf-
grund der geitenden Rechtslage (Rund-
funkgesetz 1974und Novelle zur Rund-
funkverordnung 1977) müssen diese
Programme zeitgleich und inhaltlich un-
verandert übernommen werden. Die
Kabelgesellschaften dürfen keine eige¬
nen Programme verbreiten. Für die Be-
willigung zur Errichtung von Gemein-
schaftsantenneanlagen ist jeweils die
Post zustandig. Eine 1980 erfolgte No-
vellierung des Urheberrechts - die in¬
ternational umstritten ist - verpflichtet
auslandische Rundfunkanstalten dazu,
der Weiterleitung ihrer Programme ge-
gen eine "angemessene Vergütung”
und unter Wahrung des Grundsatzes
der "Reziprozitat” zuzustimmen.
Die Verkabelung vor allem der stadti¬
schen Ballungsgebiete wurde sowohl
von Medienmultis wie Philips Oder Sie¬
mens als auch von kleinen Firmen und
Kabelgesellschaften sowie den Landes-
Elektrizitatsgesellschaften durchge-
führt. Die Post hat die Errichtung der
notwendigen Richtfunkstrecken und
Verteilerstationen übernommen.
Aufgrund einer zu optimistischen Ein-
schatzung der Bereitschaft zu einem
KabelanschluB, der in vielen Regionen
relativ kostspielig ist, sind zahlreiche
kleinere Firmen bereits in Schwierigkei-
ten geraten und wird die Verkabelung
inzwischen zunehmend von den Lan-
deselektrizitatsgesellschaften über¬
nommen. Die "Euphorie” früherer
Jahre ist langst einer realistischeren
Einschatzung gewichen. Deutlich ist
jedoch das Interesse von Post, Landes-
regierungen, Gemeinden, der Elek-
troindustrie, Parteien, Banken und eini-
gen Zeitungsverlagen, die Verkabelung
als quasi infrastrukturelle Investition
weiter zu betreiben.
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Erhebungen über die Nutzung des ver-
mehrten Programmangebotes haben -
ahnlich wie in anderen Landern-erge-
ben, daB die Fernsehdauer zunimmt
und vor allem die auslandischen Unter-
haltungssendungen Interesse finden.
Der Anteil der ORF-Programme geht
auf rund 60 Prozent zurück, die Sehzeit
auslandischer Programme - vor allem
von ZDF, ARD, Bayern 3, SRG - liegt
bei rund 40 Prozent.3)

1.2 Teletext
Seit Beginn des Jahres 1980 bietet der
ORF "Teletext" als einen zusatzlichen
Dienst an. Ursprünglich wurde "Tele¬
text”, der stark am britischen ”Cee-
fax”-System orientiert ist, vom ORFund
den Zeitungsverlegern gemeinsam
hergestellt. Mitte 1981 sind die Verleger
jedoch ausgeschieden.
"Teletext” enthalt auf rund 100 Seiten
diverse Serviceinformationen, Pro-
grammhinweise und aktuelle Nachrich-
ten. Nach einer vom ORF durchgeführ-
ten Erhebung steht der GroBteil der Ös-
terreicher dem neuen Medium "eher
zurückhaltend” gegenüber. Etwa 9 Pro¬
zent der Fernsehteilnehmer haben ein
ausdrückliches Interesse an diesem
neuen Dienst geauBert, 70 Prozent
zeigten sich im groBen und ganzen
uninteressiert.4) Ende 1981 sollen in
Österreich bereits an die 40.000 tele-
texttaugliche TV-Apparate verkauft
worden sein.

1.3 Bildschirmtext
Die österreichische Post führt seit Marz
1981 einen Bildschirmtext-Versuch
durch, doch wurde bereits eine Weiter-

Bildschirmtextstatistik der ersten sechs Monate.

führung dieses neuen Telekommunika-
tionsdienstes angekündigt. Offen ist
gegenwartig, welche Funktionen even-
tuell unter den Rundfunkbegriff fallen
und ob dafür eigene gesetzliche Rege-
lungen notwendig sein werden. Offen
sind auch die Marktchancen dieses
neuen Mediums, die derzeit eher vor-
sichtig beurteilt werden.
Unter den rund 60 Anbietern sind der¬
zeit vor allem Banken, Versicherungen,
Versandhauser, Reisebüros usw. ver-
treten. (Begrenzt ist der potentielle Ab-
nehmerkreis schon dadurch, daB nur
jeder dritte Österreicher über ein Tele-
fon verfügt).
1.4 Der Heimvideo-Markt
Nach einer jahrelangen Stagnation hat
sich der Absatz von Videorecordern in
den letzten beiden Jahren langsam ”be-
lebt".
1980 wurden nach Schatzungen zwi-
schen 20-30.000, 1981 zwischen 25-
40.000 Gerate verkauft. Auch der Kas-
settenmarkt befindet sich im Aufwind.
1981 verfügten jedoch erstdrei Prozent
aller Fernsehhaushalte über eine VI-
deoanlage.
An dieser Entwicklung mag im übrigen
auch die Einrichtung des gröBten Video-
recorder-Werkes in Wien durch die ös¬
terreichische Philips-Tochter ihren An¬
teil gehabt haben.
Videogerate werden nach einer kürzlich
erfolgten Studie 5)-wie in den meisten
Landern - hauptsachlich zur Aufzeich-
nung von TV-Sendungen verwendet,
die zu einem für den Konsumenten un-
günstigen Zeitpunkt ausgestrahlt wer¬
den. Videokameras sind noch wenig
verbreitet.

Benutzer Anbieter Teiln. Seiten
ges.

Zuwachs
Seiten

Anrufe Seiten pro
Anbieter

Anrufe pro
Teilnehmer

Marz 25 40 65 1937 4242 48,42 65,26
Apr. 40 49 89 4544 2607 3499 92,73 39,31
Mal 59 54 113 5648 1104 4287 104,59 37,93
Juni 69 57 126 7836 2188 2675 137,47 21,23
Juli 77 65 142 8947 1111 5300 137,65 37,32
Aug. 84 70 154 9941 994 5111 142,01 33,19

Quelle: PTT-Bildschirmtext. S. 12221ff.

171



1.5 Autonome Videoarbeit
Von geringer Bedeutung als Absatz-
markt, doch von Interesse hinsichtlich
sozialer und programmlicher Innovatio-
nen erscheint die Entwicklung autono-
mer, nicht-kommerzieller Videogrup-
pen, deren Anfange in der Mitte der
siebziger Jahre liegen. Solche Gruppen
arbeiten heute im lokalen Bereich, in
Medienzentren, im Rahmen politischer
und kultureller Initiativen, in den Bil-
dungseinrichtungen uws. Sie verstehen
sich zumeist als "Impulsgeber” und
haben der Diskussion urn Alternativen
der Medienproduktion und des sozialen
Mediengebrauches tatsachlich kraftige
Anregungen gegeben.6)

1.6 Satellitenrundfunk
1981hat der ORFeine Studie publiziert,
die erstmalig die Forderung nach einem
eigenen österreichischen Satellitenfern-
sehprogramm enthielt.7) Argumente
füreine österreichische Beteiligung wa¬
ren unter anderem die Möglichkeiten
des "Kulturexports” und die Forderung
der heimischen Fremdenverkehrswirt-
schaft. Ein österreichisches Satelliten-
programm könnte nach dieser Studie in
der gröBten Ausleuchtzone bis zu 112
Millionen Menschen in Europa errei-
chen. Als möglicher Partner wurde
- aus neutralitatspolitischen Erwa-
gungen — die Schweiz genannt.
Gegen diese Vorstellungen haben sich
auch kritische Stimmen zu Wort gemel-
det.8) Ende 1981 wurde von der öster¬
reichischen Bundesregierung eine
Kommission mit Vertretern des ORF,
des Verkehrs-, AuBen- und Wirt-
schaftsministeriums sowie des Bun-
deskanzleramtes eingesetzt, die die
Durchführbarkeit eines derartigen Pro-
jektes prüfen soil. Als Varianten für eine
eventuelle Beteiligung Österreichs
werden derzeit das Einmieten im ”L-
Sat”-Projekt der Europaischen Raum-
fahrtbehörde, das Einmieten in den
bundesdeutschen ”TV-Sat” und ein
Zusammengehen mit der Schweiz dis-
kutiert.
In der Bevölkerung istdas Interesse am
Satellitenrundfunk, glaubt man ein-
schlagigen Umfragen, eher gering ent-

wickelt.9)

1.7 Neue Techniken bei der
Zeitungsherstellung
Die Umstellung auf Foto- bzw. Lichtsatz
ist bei den meisten österreichischen
Zeitungen und im Druckergewerbe be-
reits erfolgt oder im Gange.10) Inte-
grierte Redaktionssysteme sind bisher
noch bei keinem Zeitungsunternehmen
eingeführt worden, jedochbestehenbei
einigen Zeitungen konkrete Plane in
diese Richtung.
Die Umstellungen auf die neuen Tech-
nologien haben zwar zum Verlust von
Arbeitsplatzen bzw. zur Dequalifizie-
rung geführt, der Gewerkschaft ist es
allerdings gelungen, über den AbschluB
eines ”ITS-Kollektivvertrages” die
argsten Auswirkungen abzubremsen,
sodaB es auch kaum - mit Ausnahme
eines Streiks bei der ’’Neuen Kronen
Zeitung”-zu gröBeren Arbeitskampfen
gekommen ist.11)
Eine wichtige Rolle bei der Einführung
der neuen Technologien spielte die
"Austria Presse Agentur” (APA), die
bereits 1977 ein elektronisches Redak-
tionssystem instalHert hatte. Die Zeitun¬
gen sind dadurch in Zugzwang geraten,
selbst integrierte Satzsysteme einzu-
führen.

2. Staatliche Medienpolitik

Für das Verstandnis der Haltung der
Regierung gegenüber den mit der Ein¬
führung neuer Medientechnologien
verbundenen Fragen erscheinen eine
Reihe von Faktoren von Bedeutung.
Zum einen wird die Regierung in Öster-
reich seit 1970 allein von der Sozialis-
tischen Partei (SPÖ) gestellt, die seit
den Wahlen 1971 jeweils eine absolute
Mehrheit der Wahler für sich gewinnen
konnte. Die SPÖ ist auch die erste ös¬
terreichische Partei gewesen, die -
1974— ein medienpolitisches Konzept
erarbeitete, dessen Schwerpunkte die
öffentliche Organisation und Kontrolle
der Medien, Mitbestimmung und öko-
nomische Sicherheit betroffen ha¬
ben.12) Zum anderen haben neben den
politischen Parteien die in der soge-
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nanntenWirtschafts- und Sozialpartner-
schaft zusammenwirkenden Verbande
auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
seite zunehmenden EinfluB auf die
österreichischen Medien gewonnen
und eine Art "korporativer Interessen-
vertretung" - etwa im Rundfunkbe-
reich - durchgesetzt.
Für den gesamten Bereich der Medien
und öffentlichen Kommunikation in Ös-
terreich ist ferner der Umstand von
groBer Bedeutung, daB die staatlichen
Kompetenzen auf die verschiedensten
Ministerien sowie zwischen Bund, Lan-
dern und Gemeinden verfeilt sind.13) So
sind das Bundeskanzleramt u.a. für den
Rundfunk und die Pressesubventio-
nen, das Verkehrsministerium für die
Post, Finanz- und Handelsministerium
für den Film, das Ministerium für Unter-
richt und Kunst für die Medienpadago-
gik, das Wissenschaftsministerium für
die Medienforschung, das Justizminis-
terium für Medienrecht usw. zustandig.
Diese Zersplitterung der Kompetenzen
hat zur Folge, daB eine koordinierte und
kontinuierliche staatliche Medien- und
Kommunikationspolitik - ungeachtet
des Umstandes, daB der Staat selbst in
vielfacher Weise direkte und indirekte
Verfügungsrechte ausübt — kaum er-
kennbar ist. Sowohl nach innen wie in
der Medien-AuBenpolitik dominieren
vielfach andere Akteure und Interessen-
gruppen wie der ORF, die Zeitungs-
verleger, die Joumalistengewerkschaft,
groBe Zeitungsverlage Oder in Oster-
reich agierende transnationale Medien-
konzerne. Letzteres ist vor allem auf
dem Hintergrund des ausgepragten
Auslandsabhangigkeit Österreichs -
vor allem von der Bundesrepublik
Deutschland — zu sehen, die sowohl
den Sektor der Elektro- und Geratein-
dustrie wie die Bereiche der Film- und
Fernsehproduktion, den Platten- und
Kassettenmarkt, die Publikumszeit-
schriften, Bücher und auch die Werbe-
wirtschaft umfaBt.14)
Generell können die legislativen Initiati-
ven der letzten Jahre dahingehend zu-
sammengefaBt werden, daB hier einer-
seits - als eine Art ’’Feuerwehrpolitik”
-staatliche FörderungsmaBnahmen für

wirtschaftlich in Not geratene Medien
(von Subventionen für Tageszeitun-
gen, Zeitschriften, Journalistenausbil-
dungsmaBnahmen, Papiererzeugung,
Verlage, Autoren, Theater, den Film
usw.) beschlossen wurden, anderer-
seits gewisse gesellschaftliche Kontrol-
len installiert wurden und Akzente für
eine "Liberalisierung” gesetzt worden
sind.15) Die deutlichsten Unterschiede
zwischen Regierungssozialisten und
bürgerlichen Oppositionsparteien sind
im Festhalten der SPÖ an öffentlich-
rechtlichen Organisationsformen - in
erster Linie auch im Festhalten am
ORF-Monopol -, gegenüber Privatisie-
rungspraferenzen bei den bürgerlichen
Parteien, zu sehen. Diese unterschied-
lichen Positionen betreffen auch die
Haltung zu den Neuen Medien: Die Re¬
gierung bzw. die Regierungspartei ha-
ben mehrfach geauBert, daB ein pro-
grammschöpfendes Kabelfernsehen
ahnlichen Auflagen (Objektivitatsgebot
usw.) unterliegen müBte wie der ORF.
Auch das Engagement der Post ist als
AusfluB dieser Haltung zu interpretie-
ren.
In den nachsten Jahren sind jedoch
eine Reihe von medienpolitischen Ent-
scheidungen zu treffen. Dies gilt sowohl
in Hinblickauf ein Kabelrundfunkgesetz
wiefürdie rechtliche Regelung urheber-
rechtlicher Probleme, die Zuordnung
von Bildschirmtext und den Satelliten-
rundfunk. Die unter dem Vorsitz des Vi-
zekanzlers arbeitende ’’Satelliten-
Kommission” wird vermutlich zu Be-
ginn 1983 ihren Bericht vorlegen. Für
die generelle Haltung der Regierung
erscheint jedoch der Umstand charakte-
ristisch, daB die von Bundeskanzler
Kreisky in seiner Regierungserklarung
1979 angekündigte "Medien-Kommis-
sion” wahrend der gesamten Legisla-
turperiode immer wieder versprochen,
aber niemals einberufen wurde. ”Ab-
warten”, zumindest solange, bis sich
eindeutigere Entwicklungstendenzen
erkennen lassen, ist jene Devise, die
sich aus zahlreichen AuBerungen des
Mediensprechers der Regierungspartei
herauslesen laBt. Der "Dialog” überdie
hieranstehenden Fragen erschöpft sich
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daher-dadas Interesse an medienpoli-
tischen Fragen in Österreich ganz allge-
mein nur schwach entwickelt ist - im
wesentlichen auf Auseinandersetzun-
gen zwischen Regierung und Interess-
enorganisationen. Auch in der interna¬
tionalen kommunikationspolitischen
Diskussion, etwa in der Unesco, vertritt
Österreich - zum Unterschied von
seiner sonstigen "aktiven” AuBen- und
Neutralitatspolitik - kaum eine eigen¬
standige Position.

3. Die Rolle der Forschung und
Perspektiven der künftigen
Entwicklung

Wahrend etwa in der Bundesrepublik
Deutschland zumindest vor kurzer Zeit
noch die Bereitschaft verkündet wurde,
vor der Einführung neuer Medientech-
nologien Pilotprojekte zu organisieren
und derart "Bedarf” wie ’’Bedürfnisse”
zu testen, ist dies in Österreich nicht zur
Diskussion gestanden. Verschiedene
Untersuchungen, die in den vergange-
nen Jahren durchgeführt wurden, sind
in erster Linie als "Akzeptanz-
Forschung” einzuschatzen.16) Erst im
Jahr 1981 hat das Wissenschaftsminis-
terium ein gröBeres Forschungsprojekt
mit dem Titel "Studie über Auswirkun-
gen der Einführung neuer Medien in Ös¬
terreich” ausgeschrieben, das die Er-
forschung sozialer, kultureller, ökono-
mischer, politischer, technischer und
sozialpsychologischer Dimensionen
zum Ziel hatte. Dieses Forschungsvor-
haben, das Ende 1982 abgeschlossen
werden soil, besteht aus den folgenden
Teilprojekten:17)
•Technische Aspekte der neuen Me¬
dien (inklusive Auswirkungen in Hin-
blick auf das technische Entwicklungs-
potential in Österreich)
• Begleituntersuchung des Bildschirm-
text-Versuches
• Auswirkungen des Kabelfernsehens
auf Kinder
•Expertenbefragung zur Zukunft der
Medienentwicklung
• Politologische Aspekte
•Ökonomische Aspekte (inklusive der
Auswirkungen auf die Zahlungsbilanz)

•Sozialpsychologische und soziologi-
sche Auswirkungen
• Vorversuch "Offener Kanal”
•Bestandsaufnahmen von Kommuni-
kationsraumen (inklusive der Erstellung
eines Kommunikations-”Atlas” und
Fallstudien ausgewahlter Kommunika-
tionsraume)
Diesem Projekt ist eine Literaturstudie
über den gegenwartigen Stand der Be-
gleitforschung- international-über die
Erfahrungswerte bei der Einführung
neuer Medientechnologien vorange-
gangen.18) lm Frühjahr 1982 wurde ein
interdisziplinares Projekt über "Aspekte
der Informationsgesellschaft - Metho¬
den zu ihrer Erforschung” durchge¬
führt. Die Hörer- und Sehervertretung
im ORF hat ihrerseits eine Studie über
neue Medien in Auftrag gegeben.19)
Was sind nun die wichtigsten Problem-
stellungenbei denhier angeführten Pro-
jekten? Und welche Resultate sind bis-
her erarbeitet worden bzw. können
nach Vorliegen der Endberichte erwar-
tet werden?
•Die meisten (insbesondere derTeil-
projekte des oben angefürhten Projekts
über "Auswirkungen der Einführung
neuer Medien . . . ”) Untersuchungen
gehen von einem "weiten” Kommuni-
kationsbegriff aus, d.h. sie begreifen
Kommunikation als ein soziales Pha-
nomen, das sowohl die Medienkommu-
nikation wie die nichtmediale, inter-
personelle Kommunikation umfaBt.
•Die meisten Studiën bemühen sich
urn die Herausarbeitung von Kriterien,
nach denen "Bedarf” und "Bedürfnis¬
se” hinsichtlich neuer Medientechno¬
logien und eines vermehrten Programm-
angebotes beurteilt werden könnten.
•Die meisten Arbeiten beschaftigen
sich mit Fragen der ’’Technik-Folgen-
Abschatzung”, d.h. sie gehen den so-
zialen Auswirkungen technologisch be-
stimmter Veranderungen nach.
Wieweit es der Kommunikationsfor-
schung gelingen mag, die Diskussion
über die neuen Medien zu beeinflus-
sen, bleibt zunachst abzuwarten.
Skepsis ist allerdings angebracht. Weit
nachhaltiger ist die Einschatzung der
zukünftigen Entwicklung von ökono-
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mischen Daten wie etwa den weit enter
den Erwartungen liegenden AnschuB-
quoten bei der Verkabelung oder der
sinkenden Kaufkraft der Haushalte auf-
grund von ReallohneinbuBen end stei-
genden Aufwendungen für Energie end
Wohnen etc. beeinfluBt worden, sodaB
heute selbst von den noch vor kurzem
’’euphorischen” Befürwortern der
neuen Medien Abstriche gemacht wer¬
den. Die Erwartungen werden auf ein
realistischeres Niveau zurückge-
schraubt.

Solche Erwartungen betreffen etwa die
Durchsetzung neuer Technologien im
Druck- und Zeitungsgewerbe, die be-
reits weitgehend erfolgt ist, auch wenn
die Folgeprobleme — wie zahlreiche In-
solvenzen der letzten Jahre zeigen -
noch keineswegs gelost sind. In einzel-
nen Sektoren wie im Bankenwesen
oder auch in der öffentlichen Verwal-
tung dürften neue Mediendienste — in
erster Linie aber die neuen Bürotech-
niken - durchaus Chancen haben. lm
Bereich des privaten Konsums gibt es
allerdings genügend Anzeichen dafür,
daB nur relativ kleine Konsumenten-
gruppen bereit sein dürften, ihre Ausga-
ben für neue Medien entscheidend zu
erhöhen. (Damit aber sind die nachsten
Überproduktions-Krisen bereits vorbe-
reitet). Da ein GroBteil der neuen Me-
dientechnologien importiert werden
muB und die heimische Medienwirt-
schaft bereits gegenwartig unter dem
Druck auslandischer Wirtschaftsinte-

ressen leidet-das österreichische Pa-
radeunternehmen "Eumig” hat vor kur¬
zem den Konkurs angemeldet, die hei¬
mische TV-Gerateproduktion ist zum
Ende gekommen usw. -, gilt auch das
Argument der Schaffung neuer Arbeits-
platze nur in sehr eingeschrankten
AusmaB und bereitet das wachsende
AuBenhandelsbilanzdefizit in diesem
Sektor der österreichischen Wirt-
schaftspolitik groBes Kopfzerbrechen.
(Dies hat beispielweise zu einer Kon-
tingentierung der Einfuhr japanischer
Videorecorder geführt).
Zusammenfassend kann deshalb davon
ausgegangen werden, daB die neuen
Medientechnologien nur selektiv und
sektoral durchsetzbar erscheinen. Das
zögernde Interesse der privaten Kon-
sumenten - als Folge der allgemeinen
Wirtschaftsentwicklung und sinkender
Masseneinkommen-dürfte das gröBte
Hindernis für den von manchen Inte¬
ressenten erwarteten ’’groBindustriel-
len Durchbruch” darstellen, wobei al¬
lerdings abzuwarten bleibt, wieweit die
Internationalisierung der Medienpro-
duktion hier auf einen Kleinstaat wie Ös-
terreich einen entsprechenden Druck
auszuüben vermag.
Schwer voraussagbar ist auch, wie die
Haltung der Regierung bei veranderten
politischen Krafteverhaltnissen diese
Entwicklung beeinflussen könnte. Die
gegenwartige Haltung istdurch vorsich-
tiges Abwarten zu charakterisieren, wo¬
bei erst die Zukunft zeigen wird, ob die¬
ses Handeln durch "non-decisions”

Die Elektronik-Gerateproduktion Österreichs im internationalen Vergleich (Produktionswert 1978)

Quelle: Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Hrsg.): Mikroelektronik. Anwendungen, Verbrei-
tung und Auswirkungen am Beispiel Österreichs. Wien und New York 1981. S 36.

Österreich BRD Westeuropa USA Japan Westliche
Welt

in Mrd. S
Datentechnik 1,03 53,9 154,0 350,0 98,0 609,0
Nachrichtentechnik 2,05 53,9 238,0 287,0 59,5 606,9
MeB-, Steuer- und Regeltechnik 1,61 55,3 123,2 224,0 34,3 388,5
Energietechnik 5,49 18,2 46,2 51,8 22,4 135,8
Unterhaltungselektronik 7,91 55,3 144,2 84,0 113,4 442,4
Haushaltselektronik 2,12 68,6 168,0 156,8 77,0 434,0
Autoelektronik 0,14 27,3 68,6 63,0 46,2 182,0
Freizeitelektronik 1,65 8,4 22,4 44,8 61,6 149,8

Summe 22,00 340,9 964,6 1.261,4 512,4 2.948,4
Anteile regionaler Markte in % 0,75 77,6 32,7 42,8 17,4 100,0
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Was kann das Beispiel Österreichs zur
Diskussion über die Folgen der Einfüh-
rung neuer Medientechnologien beitra-
gen? Zunachst sicher den Erfahrungs-
wert, daB es nicht unbedingt ein Nachteil
sein muB, bei technologischen Entwick-
lungen nachzuhinken. Dies ermöglicht
es, gewisse Fehlentwicklungen unter

sich als vorausschauende Politik Oder
als strafliche Vernachlassigung not-
wendiger Entscheidungen herausstel-
len wird.

Umstanden zu vermeiden. Zum ande¬
ren aber die Erkenntnis, daB ein Klein-
staat sich nicht vollstandig von der inter¬
nationalen Entwicklung ’’abkoppeln”
kann. Kleinstaaten könnten und sollten
aber -und dies ist als ein Diskussions-
vorschlag zu verstehen - eine aktivere
Rolle im Rahmen der internationalen
medien- und kommunikationspoliti-
schen Diskussion, etwa über Fragen ei-
ner Neuen Weltinformations- und Kom-
munikationsordnung übernehmen.

Anmerkungen:

1. Die folgenden Angaben beziehen sich zumeist auf ein unter Leitung von Kurt Luger am Institut für Publizis-
tik und Kommunikationstheorie der Universitat Salzburg durchgeführtes Forschungsprojekt "Zur Situation
der Massenmedien in Österreich”. Eine Publikation wird vorbereitet.

2. Vgl. Peter Diem: Radio, Daten und Fakten zur Hörfunknutzung in österreich. Berichte zur Medienforschung
des ORF 1. Wien 1981.

3. Vgl. die diesbezügliche Zusammenfassung der Ergebnisse im ORF Pressedienst vom 27. Mai 1982.
4. Vgl. Peter Diem: Television. Das Fernsehen an der Schwelle der achtziger Jahre. Daten und Fakten. ORF,

Wien 1980, S. 124 f.
5. Vgl. Gerhard Bonelli: Fernsehen und Videorecorder - die Quadratur der Röhre?, verv. Man, Wien 1980.
6. Vgl. dazu u.a. Rainer Verbizh/Peter Hueber: Video - lokales Fernsehen. Graz-Wien 1977; Josef Auer/

Peter Hueber/Hans Kronberger: Arbeiter machen Fernsehen. Mit einer Einleitung von Hans Heinz Fabris.
Graz 1980.

7. Satellitenrundfunk. Entwicklungsstand und Kosten. ORF, Wien 1981.
8. Vgl. 10 Jahre Moratorium für Satelliten-Rundfunk, in: Medien-Journal 1-2/1981, S. 15 f.
9. Vgl. Wochenpresse Nr. 41/1981, S. 10.

10. Vgl. u.a. Ilse Kucera: Neue Technologien im Zeitungsbereich, in: Der Privatangestellte Nr. 11/1980.
11. Zur gewerkschaftlichen Strategie vgl. Neue Technologien im Pressewesen-neue Strategien der Gewerk-

schaft, in: Information und Meinung-Sonderteil, Heft 2/1979, S. 30-48; Kollektivvertrag über die Einfüh-
rung von integrierten Texterfassungssystemen bei Tages- und Wochenzeitungen, Wien 1981, heraus-
gegeben von der Gewerkschaft Druck und Papier.

12. Vgl. Bericht der Medienkommission an den Bundesparteitag der SPÖ, Wien 1974.
13. Vgl. dazu u.a. Hans Heinz Fabris: Das österreichisches Mediensystem, in: Heinz Fischer (Hg.): Das poli-

tische System Österreichs, 2. Aufl. Wien 1977, S. 501-523.
14. Vgl. dazu die Veröffentlichung von Benno Signitzer: Österreich im internationalen Mediensystem- Bezie-

hungen und Abhangigkeiten, in: Rundfunk und Fernsehen 1/1982, S. 33-46, die sich auf ein gleich-
namiges Forschungsprojekt des Instituts für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universi¬
tat Salzburg bezieht.

15. Eine chronologische Liste der seit 1970 erfolgten wichtigsten legislativen Aktivitaten erfaBt: das Zeitschrif-
tenförderungsgesetz (1972), das Rundfunkgesetz (1974), das Presseförderungsgesetz (1975), die für die
Verkabelung wichtige Novelle zur Rundfunkverordnung (1977), das Datenschutzgesetz (1978), die für die
Journalistenausbildung wichtige Novelle zum Presseförderungsgesetz (1979), die Urheberrechtsnovelle
(1980), das Filmförderungsgesetz (1981) und das neue Medienrecht (1982).

16. Dies betrifft sowohl Marktuntersuchungen von Philips und anderen Unternehmen sowie Untersuchungen
im Auftrag des ORF, etwa zu Teletext.

17. Vgl. dazu Hans Heinz Fabris: Forschungsprogramm Neue Medien, in: Medien-Journal 1-2/1981, S. 1-3
sowie die sonstigen Beitrage dieses Heftes.

18. Hans Heinz Fabris/Kurt Luger: Neue Medien - Stand der Begleitforschung. Sonderheft Medien-Journal
1a/1981.

19. Vgl. dazu Anm. 3. Die Ergebnisse sind bisher nicht vollstandig veröffentlicht worden.
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Karl Erik Gustafsson
Outlines of a Swedish mass media policy of the 1980’s

1. Aim and sources

"Till now, formalized, all-embracing
mass media policies have not been in¬
troduced in the Nordic countries. There
is, however, in each of the countries
media policy-making in the sense that
political stands on media development
are taken”.
This passage is taken from the final re¬
port on Nordic Radio and Television by
Satellite prepared by representatives-a
group of under-secretaries of State- of
the Governments of the Nordic coun¬
tries. The report was published in 1977.
Since then we have come closer to a
situation where there are media policies
in the Nordic countries, although the
need for such policies is questioned by
for instance politicians considering the
market mechanism to be a better guide.
In Denmark en Norway there are media
commissions working, and in Sweden
one will be established this year.

In the budget and finance bill of
1982/83, published in January 1982,
the Minister of Education and Culture
announced that a media commission
would be established later this year. For
reasons, that I do not know of, the estab¬
lishment of the commission has been
postponed. It has been said that its
terms of reference will be presented by
the end of June this year, but they were
not.

The aim of this paper is to draw the
outlines of aSwedish mass mediapolicy
of the 1980’s. The paper is mainly based
on the preparations for and the results of
a hearing I conducted in February this
year on mass media policy. The hearing
was arranged by the Swedish National
Committee of the International Cham¬
ber of Commerce and members of the
panel were the Minister of Education
and Culture, representatives of the five
political parties in the Parliament, of

mass media enterprises and the indus¬
try, as well as of government agencies.
My preliminary work consisted of analy¬
ses of reports of government commis¬
sions on mass media during the 1970’s
and the beginning of the 1980’s.
The paper consists of two main parts. In
the first a number of viewpoints on mass
media policy is presented, all being
more or less important for the Swedish
case. In the second, and based on the
trends exhibited in the first, an outline of
a mass media policy of the 1980’s is
drawn.

2. Viewpoints on mass media policy

There are different opinions among the
political parties in the Parliament on
mass media policy issues. The contro¬
versies are not big enough to make
mass media policy to a front-line ques¬
tion, for instance in the campaigns for
general elections. There are, however,
some marked differences between on
the one hand the socialist parties and
the non-socialist parties in their views of
the roles and conditions of different
mass media. It is therefore important to
note Sweden had a socialist govern¬
ment till 1976 and after that a non-so-
cialist one. The next general election will
take place in September this year.
Six different viewpoints on mass media
policy are presented. They are not put in
order of importance.

2.1 Cultural points of view
In 1972the Council of Culture published
a report called A New Cultural Policy. In
that report ’’media for communication as
press, radio, and television” were as¬
signed to the sphere of cultural policy. In
the ensuing bill to the Parliament in 1974
the press was removed from the list. A
commission on the press was working
since 1972 with press policy questions.
In general the cultural policy was said to
be one of several instruments for cre-
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ating a society characterized by equality
ana able to give its subjects a tull lite.
Measures ought to aim at the following
subgoals:
a) enlarge the freedom of speech
b) stimulate personal creativity and
contacts with others
c) neutralize the negative effects of
commercialism
d) foster decentralization
e) observe experiences and demands
of neglected groups
f) facilitate artistic and cultural renewal
h) make past culture live
i) promote the exchange of ideas and
experiences across the frontiers.

These cultural policy goals have fre¬
quently been used by Government
commissions on mass media. Thus they
were included in the terms of reference
of the Commission on Videogram
(1977) and the Commission on New In¬
formation Technology (1978).
Gradually the cultural policy perspective
on mass media policy has been consid¬
ered to be too narrow. In the quoted
final report on Nordic Radio and Televi¬
sion via Satellite it was stated that radio
and television also had functions out¬
side of the cultural sphere. The func¬
tions were four: information and news¬
service, discussions on society and cul¬
ture, culture distribution and entertain¬
ment. The Commission on Broadcast¬
ing broadened also the perspective in
its final report (1977). The radio and te¬
levision did have culture missions —
moreover more than those stated in the
cultural bill to the Parliament - but also
duties as information media. In the en¬
suing bill to the Parliament the Minister of
Education and Culture manifested the
gradual change: ’’For most subjects the
radio and television are irreplaceable
when the purpose is to gather informa¬
tion on happenings of the day. Radio
and television stimulate discussions
and play an important role for the mould¬
ing of the public opinion. But the pro¬
grammes give also entertainment and
recreation. They create new interests
and disseminate knowledge and con¬
tribute to cultural experiences".

2.2 Aspects of democracy
As mentioned the press was excluded
from the cultural policy sphere. A com¬
mission on the press -the third in a row
dealing with measures against concen¬
tration -was at the same time evolving a
press policy. During the preliminary in-
quieries into newspaper subsidies, and
even when the first measures were in¬
troduced, the goals of programme were
vague. Gradually they have been clearly
defined.
The press subsidies programme rests
on the conviction that newspapers fulfill
or could fulfill functions that are neces¬
sary to the Swedish representative de¬
mocracy. The definition of the functions
was based on the so called social re¬
sponsibility theory of the press devel¬
oped in the late 1940’s in USA by the
Hutchins’ Commission on Freedom of
the Press. The Third Commission on the
Press stated the following four functions
of the press and the total mass media
system:
a) to give information to citizens so that
they can form views on social questions,
and provide elected representatives
with information regarding the views of
citizens and groups
b) to comment on events in society ei¬
ther independently or as a representa¬
tive for organized social groups
c) as a representative of the public to
scrutinize the activities excercised by
those holding power in society
d) to promote communication within
and between political groups, trade
unions, and other voluntary groups in
society.

Thus, by the formulation of these func¬
tions of the mass media system the role
of the newspapers as instruments of the
representative democracy is stressed in
the press policy.
This scheme of functions was presen¬
ted in 1975. As has been shown in the
section on cultural viewpoints it has in¬
fluenced the media policy-making to a
certain extent since then.

2.3 Industrial policy issues
In spite of the fact that modern mass
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media have had and have effects on the
Swedish industry- i.e. on employment
and know-how- this has not always got
a salient position in the public discus¬
sion on mass media policy. It has partly
to do with the state of the Swedish eon-
omy.
In the final report from 1954by the Com¬
mission on Television there are para¬
graphs on industrial matters but indus¬
trial policy arguments for television are
not presented. The development after
the introduction of television in Sweden
1956 was so to say self-supporting. The
demand needed not to be stimulated
and the Swedish economy was expand¬
ing.
The videogram first became an indus¬
trial matter. In the early 1970’s the pro¬
ducers made dramatic prognoses on
the demand for mainly videorecord¬
players but also videocassette-players,
in spite of the fact that only a few copies
of the hardware were available and the
software behind copyright barriers. But
the video revolution was long in coming
and finally the video question became
one of cultural policy, violence on video
being the most conspicuous topic.
The Nordsat project - Nordic radio and
television via satellite-is unique in sev¬
eral respects, maybe most for being
basically a cultural policy project. Indus¬
trial policy aspects have came rather late
into it.
The satellite question took a new turn
when the Minister of Industry presented
a plan on a test satellite project called
Tele-X. In this case the cultural policy
arguments are hardly mentioned. In re¬
turn the industrial policy arguments are
outstanding.
Kerstin Lindgren of Swedish Broadcast¬
ing Corporation compares in an article
in InterMedia (1981:4) — Sweden turns
from Nordsat to its onw Tele-X - the
management of the satellite affair in
Sweden and the Federal Republic. In
Sweden a cultural matter became an in¬
dustrial, in Germany it was theother way
round: from industrial to cultural policy.
The project of Tele-X seems to have a
brigther future than the Nordsat project.
The Swedish industry needs to be stim¬

ulated more today than when the idea
of Nordsat was launched.

2A Information technology aspects
The Commission on New Information
Technology brought into the mass me¬
dia policy the role of the mass media as
information carriers more markedly than
before. Earlier such functions were ex¬
pressed rather vaguely. The information
function has been discussed but not the
efficiency of information distribution. Ac¬
cording to its terms of reference the
commission evaluated also the new
media - broadcast teletext and video¬
tex - by cultural policy criteria and
found a wide use for them in that con¬
text.
If an information technique perspective
is applied on the mass media policy
questions other sectors may have to be
included, e.g. consumer information
policy and authorities information policy
(i.e. information on rights and obliga¬
tions). Government agencies have for
decades in different ways tried to bring
about efficient information on goods and
services to consumers.
In industrial quarters the efficiency of
information distribution is regarded as a
part of the mass media policy, the aim
being better informed consumers and
producers. The International Chamber
of Commerce in 1980 assumed a reso¬
lution on free flow of commercial infor¬
mation.

2.5 Interests of the users
The members of the commissions on
mass media have most of them been
representatives of the political parties in
the Parliament. Whether they are really
representing the interests of the users
in the mass media field is hard to say.
Mass media policy has-as mentioned-
so far not been an important question in
election campaigns.
In some cases the commissions have
used public opinion polls and other in¬
vestigations for their decision-making.
Thus the press policy is based on re¬
search results on the role of the news¬
papers in the society. In most cases
such investigations have been made
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outside the commissions to influence
their decisions.
The Nordsat project has been accom¬
panied by a number of opinion polls in
the Nordic countries. All of them show
that a majority (60-70%) of the interview¬
ed are interested. The advocates of
Nordsat have been suprised of the po¬
sitive reactions. The opponents, how¬
ever, have not been influenced.

2.6 Welfare of the established media
There is an open opposition from differ¬
ent quarters to change in the mass me¬
dia sector. The opponents want to keep
back innovations in order to protect the
established media - mainly the daily
press but now also television.
In general the concern seems to be un¬
justified. New and old media are soon
finding a suitable division of work. More
often they are complementing each oth¬
er than competing.
At the introduction of radio in the 1920’s
the newspaper publishers managed to
limit the competitive power of the new
medium. The newspapers’ news agen¬
cy became responsible of the news
service on the radio.
When the circulation of the single-copy
sold evening newspapers began to
grow in the 1940’s in Stockholm and in
the 1950’s in the provinces they met
with resistance from the subscribed
morning papers. The latter warned the
public against the low editorial quality of
the former. In practice the evening pa¬
pers were combatted by regulating their
selling time.
When regular television broadcasting
started in 1956 the evening newspapers
played a waiting game. A common opin¬
ion among them was that the new me¬
dium would be a dangerous competitor.
They had better write as little as possible
about it. Gradually they changed their
minds and at the end of 1960 the first
special tv-pages appeared in the eve¬
ning papers. Now it became important to
derive advantage from the big interest
for television.
The newspapers treated the local/re-
gional radio with the same in-attention. It
was established in 24 regions in 1977,

financed by the regular licence fee and
organised as a part of the Swedish
Broadcasting Corporation. One of the
missions of the local-regional radio was
said to be to counterbalance newspaper
monopolies. The relations between
newspapers and local/regional radio
have changed. They complement each
other.
When a commission on advertising on
videogram was established in 1974 to
design a ban on that, this was dictated
by a concern for the economy of the
newspapers. About 60% of the news¬
paper revenue comes from advertising.
(There are two commissions on video¬
gram, this one on advertising and the
other on cultural aspects). Gradually it
has been evident that the newspapers
have little to fear from the new medium
which has a low advertising potential.
Instead the newspapers are riding on
the video-wave. In different ways -
mainly editorially - they catch the inter¬
est on video. Now Swedish Television
is anxious about the potential competi¬
tion from video.
The majority of the members of the
Commission on New Media Technology
considered that the concern about the
economy of the newspapers - and by
that their ability to fulfill their important
functions in the society- was sufficient
enough not to permit advertising on vid¬
eotext. The accepted free establish¬
ment, but not advertising. The majority
asserted that this encroachment on the
freedom of speech was outweighted by
the gains for that freedom from the fact
that a number of newspapers could con¬
tinue with their business.
A minority of the members of the com¬
mission - among them the chaiman -
considered such a ban inappropriate, as
videotex was well suited for informative
advertising demand by consumer in¬
formation policy. The minority asserted
that advertising on videotex would not
hurt the newspapers. On the contrary,
the newspapers would benefit from the
new media, provided that they became
engaged in developing it From the
press policy point of view, the minority
said, videotex could even influence the
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conditions of competition on the news¬
paper market in favour of the weaker
newspapers.
Broadcast teletext was not considered
to compete with newspapers neither by
the majority nor by the minority. The
commission suggested that the news¬
papers and the Swedish Broadcasting
Corporation should cooperate on
broadcast teletext services. Advertising
could not be accepted as long as there
was a ban on advertising on television.
Without proper investigations it is hard
to be sure but much indicates that the
new state of competition for television is
competing with the economic problems
of the newspapers on the attention in
the public discussion on mass media
and the present has taken the lead. The
latest annual report from the Swedish
Broadcasting Corporation is containing
many articles on the subject: How big a
threat are the new media and what shall
we do about it, if it is big?
The radio - national and local/regional
radio — does not have the same prob¬
lems. Of course, the local/regional ra¬
dio wasnot happy about theintroduction
1978 of the so called neighbourhood
radio. Local, voluntary organisations in a
number of communities all over the
country were allowed to use radio as a
means of their activities, "the organiza¬
tions radio". Neighbourhood radio has
been established outside the Swedish
Broadcasting Corporation, is financed
by the participating organizations, and
must not carry advertising. The Broad¬
casting Corporation prefers to have the
neighbourhood radio inside the corpora¬
tion as a part of the local/regional radio.
It is making experiments in two regions
with such a solution.

One threat against television is said to
be video, but as mentioned the video
revolution has been long in coming. Re¬
cent research by the Swedish Broad¬
casting Corporation shows that, despite
the growing supply of programmes vid¬
eo is still a complement to television.
Time shifting is the most important use
of video. On an average day about five
percent of the population is watching

video (ten percent of the youth), for cer¬
tain, too low a percentage to be called a
revolution. The Swedish Television - a
subsidiary of the Swedish Broadcasting
Corporation - is asserting that it does
not fear the competition on viewers but
the competition on buying popular pro¬
grammes. The difference might howev¬
er be subtle.
Another threat against television is said
to be foreign satellite. Calculations by
the research department of the Swedish
Broadcasting Corporation, based on
rates of the viewing across the borders
in Belgium, Holland, and Switzerland,
show that foreign satellites will not
abound Sweden with programmes and
advertising. Many objections are raised
against that conclusion, not the least
from industrial quarters. There the over¬
spill of advertising from foreign satellites
is made the main reason for introducing
advertising on Swedish television; oth¬
erwise Swedish advertising will have to
go abroad and come back via satellites.
Regardless of the threat potential all
seem to agree when it comes to re¬
sponses, viz. Swedish programmes and
local/regional television broadcasting.
There are however different opinions on
how to finance this. For cultural reasons
and concern about the economy of the
press advertising on television is not
among the sources. The welfare of the
newspapers seems to be more impor¬
tant than the welfare of television. In any
case, the welfare of established media is
an important criteria for mass media pol¬
icy-making.

2.7 Analyses medium by medium
During the 1970’s the contents of the
Swedish mass media policy-making
have changed. Two documents can be
said to the bases of the evolution of a
working policy: the goals of the cultural
policy - the media as cultural carriers -
and the goals of the press policy — the
media as instruments of the representa¬
tive democracy.
However, the cultural policy concept
has been broadened in mass media
context, and the press policy concept
circumscribed, i.e. outside the newspa-

181



per sector: the information, commen¬
tary, and scrutiny functions have been
used, but not that of group communica¬
tion. The latter is a little bit surprising as
the group communication function
could be applied to the neighbourhood
radio (the organisations radio). The rea¬
son is, as I see it, that all media commis¬
sions but one have been one-medium¬
commissions.
In general the media have been dealt
with one by one not only regarding pro¬
posals but also in analyses. The latter is
also true of a commission like the Com¬
mission on Mass Media Concentration,
although the need for inter-media anal¬
yses -analyses from the users’ point of
view - should have been obvious.
The Commission on Videogram (not the
defensive one on advertising on video¬
gram but the offensive, cultural policy
based one) analysed carefully the op¬
portunities to use video as a means for
immigrants to maintain contacts with
their native countries and their cultures.
As this was one of the goals of the Nord-
sat project, it would have been interest¬
ing to get to know what the commission
thought of satellites in comparison with
video in this respect.

3. Outlines of a mass media policy
When the Minister of Education and Cul-
future announced in the budget and fi¬
nance bill of 1982/83 that a media com¬
mission would be established later this
year, he mentioned two main tasks:
a) to watch carefully the media devel¬
opment, and
b) to estimate the overall effects of new
media
The work of the commission would also
be a part of the preparation before the
expiration in 1986 of the agreement be¬
tween the State and the Swedish
Broadcasting Corporation. As men¬
tioned, the terms of reference of the
commission have not been published
yet. The following is based on what the
mediapolicy trends are saying the terms
of reference would be.
3.1 Media policy criteria
The mass media ideology of the present

government has been presented a
number of times. The following passage
comes from an article by Bert Levin, at
that time under-secretary for education
and culture, in the largest conservative
newspaper in Sweden, Svenska Dag¬
bladet, in December 1978.
”ln our view the state has a responsibi¬
lity for the mass media. Firstly, it has
responsibility to ensure that freedom of
expression and freedom of the press
are formally and in reality guaranteed by
legislation. Journalists must be guaran¬
teed the right to seek information and
disseminate their knowledge.
However, the state’s responsibility is
wider than this. In the service of democ¬
racy and its citizens the state has a
responsibility to create and maintain an
information and press system that will
accommodate many and divers voices.
In Sweden this means in concrete term
a press subsidy of more than 300 Million
SwCr a year”.
Thus, diversity is considered to be a
basic condition of the mass media sys¬
tem. By the selective subsidies to
newspapers in weak market positions,
the number of newspapers have not de¬
creased. On the contrary, it has in¬
creased by the establishment of a num¬
ber of opinion weeklies of newspaper
type.

The quoted passage from the article by
Levin might give the impression that the
political parties in the Parliament agree
on the subsidies programme to the
newspapers. This is however not the
case. One point of disagreement is the
level of the support, particularly of the
operational subsidies to newspapers in
a weak market position, another point
whether the state should stimulate
cooperation between competing news¬
papers in other areas than distribution,
where there is complete cooperation
today due to efficient state incentives.
The Fourth Commission on the Press
(1978-1980) suggested an index model
for adjusting the operational subsidies
according to the development of the
prices on advertising space, but that
suggestion was turned down by plead-
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ing to the Swedish economy as an ex¬
cuse.
The present Minister of Education ana
Culture - responsible for press policy
matters since 1978 when they were
transferred from the Ministry of Fi¬
nance- has stated that there is a great
need for cooperation in the newspaper
industry as a means of keeping down
the costs. The newspaper companies
cannot afford to invest in new technolo¬
gy on their own. But at the same time the
Minister has stressed that the state has
no responsibility to stimulate coopera¬
tion, not in composing and printing, and
definitely not in the selling of advertising
space. For both types of cooperation
there are already incentive measures in
the subsidies programma, although ob¬
viously not efficient enough.
It has been announced that the press
would be included in the terms of refer¬
ence of the coming mass media com¬
mission. This can be interpreted in differ¬
ent ways. It might be true for evaluating
the role of the press in the mass media
system of Sweden, and certainly for es¬
timating the effect on the press of com¬
petition from new media on the circula¬
tion and advertising markets. But I am
not sure that the subsidies programme
and its details will be included. I mention
this more as a sign of differences in
press ideology among the political par¬
ties in the Parliament. If the question of
the press subsidies programme for the
future is not included in the terms of
reference of the mass media commis¬
sion, it has to-and can-be dealt with in
other ways, for instance by the board
responsible for the current affairs of the
subsidies programme.
When it comes to radio and television
the principle of diversity in the sense of
competing enterprises have been over¬
ruled by the principle of public service,
which means that the programmes
should meet certain standards, have a
certain mix, and be available to all
Swedes irrespective of where they live.
The public service principle is main¬
tained in spite of the fact that there are
no longer technical reasons for a broad¬
cast monopoly organization.

The neighbourhood radio- "the organi¬
zations radio"-is not in principle regar¬
ded as a deviation from the broadcasting
monopoly. The neighbourhood radio is
gradually expanding. At the end of June
this year the number of communities
with a neighbourhood radio association
increased from 16 tot 25 and a further
expansionhasbeenannounced.The ul¬
timate goal has not been stated but the
terms of reference of the mass media
commission will probably give the neigh¬
bourhood radio a permanent position in
the Swedish mass media structure. The
diversity of the neighbourhood radio is
so far limited, the voluntary organiza¬
tions participating mainly are of a reli¬
gious nature, but it adds to the diversity
of the mass media system.
Thus the application of the principle of
diversity might lead to some changes in
the future. Anyhow the principle takes
different meanings in different quarters.
The trends that were made clear in the
first part of this paper point at a definite
amalgamation of cultural policy and
press policy criteria in the terms of refer¬
ence of the mass media commission;
the role of the mass media in the Swe¬
dish democracy and cultural life:
a) democratic aspects: information,
commentary, scrutiny, and group com¬
munication functions
b) cultural aspects: culture distribution,
entertainment and recreation.
The democratic aspects will probably be
considered more important than the cul¬
tural. In any case all the cultural policy
goals (see section 2.1) will not be put
forward as mass media policy criteria.

3.2 Overall effects
The expression "overall effects” at¬
tracts attention and is of course the key
issue. Overall effects can be defined by
a time dimension-long- and short-term
effects-andamediadimension, i.e. the
total effects are as important as the ef¬
fects on different media groups. There
will be a multi-media approach and not
an evaluation medium by medium. The
amalgamated scheme of criteria is a
convenient basis for such an analysis.
Although "overall effects” points at a
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balanced evaluation time- and media¬
wise, the welfare of the established me¬
dia, particularly that of the newspapers,
will be a more important than other is¬
sues. It will be interesting to see wheth¬
er the Swedish Broadcasting Corpora¬
tion will get the same special treatment
as the press.
The negative attitude in some quarters
to new media has been expressed in
different ways. There has even been a
proposal in the public discussion on
mass media policy to initiate a ban on
parabole antennas in order to prevent
Swedes from receiving programmes
from foreign satellites. By earlier docu¬
ments on mass media policy from Gov¬
ernment circles one can guess that the
attitude toward new media in the terms
of reference will be positive - more of
opportunities than threats.
The Minister of Education and Culture
has stated that the proposals from the
recent commissions on new media, i.e.
videogram, broadcast teletext, and vid¬
eotex, will be transferred to the media
commission together with other propos¬
als. A report on cable-tv from the Swe¬
dish Telecommunications Administra¬
tion and the Swedish Broadcasting Cor¬
poration has been mentioned as an
example. This means that all new media
will be included in the terms of reference
of the commission.

3.3 The question of advertising
There are two main arguments against
advertising on television. One is a cul¬
tural policy argument- to counteract the
negativeeffects of commercialism-and
the other a press policy argument: the
newspaper industry will suffer economi¬
cally from such a competition on the
advertising market.
Repeatedly, opinion polls have shown
that a majority of the Swedes will accept
advertising on television in the restric¬
ted form it has once been suggested
- 12 minutes per day (excl. of Satur¬
days and Sundays) in each channel. A
recent study made by the Swedish
Broadcasting Corporation came to the
same results.
There is however a majority in the Par¬

liament against advertising on televi¬
sion. Recently, the Parliament stated by
voting that the question of advertising
on television must not be included in the
terms of reference of the mass media
commission.
The ban on advertising on television has
had effects on the decisions on adver¬
tising on the new media: videogram,
broadcast teletext, and videotex. If ad¬
vertising on these media were accept¬
ed, it has been said, it would be difficult
to maintain the ban on advertising on
television, as the same tv-set is used.
There will be contamination effects. This
coupling between television and new
media will probably hold for broadcast
teletext, and maybe also for videogram,
i.e. no advertising on these media un¬
less advertising on television is permit¬
ted. But the case might be different for
videotex.
The bodies to which the final report of
the Commission on New Information
Technology was submitted for consid¬
eration are supporting the minority
statement on advertising on videotex
more than the majority statement. How¬
ever, the support is sometimes an ex¬
pression for powerlessness; a ban can¬
not be controlled. Anyhow, the reactions
will do for a reconsideration of the pro¬
posal. By an analysis of the overall ef¬
fects the result might be that the propos¬
al of the minority-to accept advertising
on videotex - might win.

3.4 Financing of television and cable-tv
The decision in the Parliament against
advertising on television leaves that way
of financing broadcasting out. It will prob¬
ably be one important task for the mass
media commission to assess other
sources of revenue. Some ways have
been recommended by the Swedish
Television-pay-tv, marketing of video¬
grams, and a higher licence fee- other
ways by others: tax on hardwares, and,
of course, rationalization.
The other ways might be easier to ac¬
cept in principle, but they are not without
problems and can have negative ef¬
fects. To increase the licence fee might
have worse effects on the newspaper
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industry than advertising, viz. if the pro¬
pensity of the public to buy newspapers
is affected negatively by the rise of the
fee. Taxes on hardwares will probably
not have effects of that kind. Pay-tv will
be a first-run channel. The public will
have to pay a monthly fee to be allowed
to watch pay-tv. In the latest annual re¬
port of the Swedish Broadcasting Cor¬
poration the question is raised whether
a pay-tv-system is compatible with the
principle of public service. Representa¬
tives of the Broadcasting Corporation
refer to BBC when they are asked. The
mass media commission will have to
decide about that.
To rationalize, or to give up competing
on exclusive programmes have cer¬
tainly not been suggested by the Swe¬
dish Television itself but in the public
discussion. It has even been suggested
that the Swedish Television could close
one of its two channels, when Nordsat
starts to transmit from all Nordic coun¬
tries.
The plan for cable-tv presented by the
Telecommunications Administration and
the Broadcasting Corporation is based
strictly on commercial principles.
This means that only areas with a high
density of population will be included in
the plan, i.e. two thirds of the house¬
holds. The costs of covering the whole
of Sweden are considered to be prohibi¬
tive, at least in the short run and from
commercial viewpoints. Whether this
will be compatible with the principle of
public service - the programmes from
the Broadcasting Corporation will prob¬
ably be compulsory in the cable-tv-
systems-will beanother nut to crack for
the mass media commission.

There might be technical solutions to
the coverage problem of cable-tv. It has
been said that we can learn from the
Canadian experience. Another interest¬
ing point is that cable-tv-systems are
interesting from industrial viewpoints.
Such viewpoints will, no doubt, be more

outstanding in the terms of reference of
this mass media commission than be¬
fore, although industrial aspects will not
be among the main media policy making
criteria.
Will a mass media commission be es¬
tablished at last? It was announced at
the beginning of this year but the terms
of reference have not been published
yet. In September 1982 Sweden will
have a general election. These are
facts that tell against the establishment
of a media commission before the
election result is known.

4. Differences of opinion
The presentation of media policy mak¬
ing trends during the 1970’s and the
outlines of a mass media policy of the
1980’s shows that there are differences
of opinion among the policy makers.
There are disputes along a geographical
dimension-local, national, and interna¬
tional media - and on the question of
advertising. The present Government is
in favour of neighbourhood radio (’’the
organizations radio”) while the opposi¬
tion prefer to have this type of activities
inside the Broadcasting Corporation.
There are even different opinions
among the three parties supporting the
present Government. The liberal and
the conservative parties accept adver¬
tising on television, while the center
party is against.
The centre party and the Social Demo¬
crats are in favour of cooperation incen¬
tives in the press subsidies programme,
while the liberal party and the conserva¬
tive party are against.
Two of the political parties in the Parlia¬
ment have published mass media pro¬
grammes: the liberal party and the con¬
servative party. The other parties have
not. If the mass media commission will
be established, all the political parties
will have to show their hands in media
policy matters. Meanwhile the Swedes
go on consuming mass media at higher
and higher levels.
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