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ZUMA 

PROJEKTBERICHT: MEDIENWIRKUNGEN I N  DER INTERNATIONALEN POLITIK 

Zusammenhänge zwischen Presse und Außenpol i t ik  am B e i s p i e l  der  Vert ragsver-  

handl ungen m i t  Polen 1969170 

Medienwirkungen s ind  1 ängst s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e r  Bes tand te i l  unseres Al 1 - 
tags. So wenig anzweifel bar  d iese al lgemeine F e s t s t e l l u n g  s e i n  d ü r f t e ,  so 

sehr u m s t r i t t e n  i s t  d i e  Frage nach der  spez i f i schen R o l l e  und Bedeutung von 

Medienwirkungen i m Kontext  anderer Faktoren. Dies g i  1 t insbesondere f ü r  d i e  

Einwirkungen der Medien auf außenpol i t ische Ereignisse.  D ie  V i e l f a l t  der  

Vermutungen über d i e  Zusammenhänge von Massenmedien und Außenpol i t ik  s t e h t  

i n keinem V e r h ä l t n i s  zu Versuchen, durch empi r i  sche Nachweise solche Zusam- 

menhänge w i r k l i c h  zu belegen. Diesem Mißverhä l tn is  w i l l  das Münsteraner Pro- 

j e k t  'Medienwi rkungen i n  der i n t e r n a t i o n a l e n  P o l i t i k "  ') begegnen. Es w i r d  

von ZUMA beraten und i n  Zusammenarbeit m i t  der  Projektgruppe durchgeführt .  

Z i e l  i s t  es, den E i  n f  1 uß von Massenmedien auf  außenpol i t i  sche Entschei dun- = an Hand der Presseber ich te rs ta t tung  zu den Polenveträgen bzw. den Ver- 

t ragsverhandl  ungen 1969/70 empi r i  sch zu untersuchen. Dabei so1 l e n  Funkt ions-  

mechani smen i n  der I n t e r a k t i o n  zwischen Journal  i s t e n  und Außenpoli t i k e r n  

auf  gedeckt werden. 

Prob1 emstel 1 ung 

(1 )  Beschleuni gen oder ver1 angsamen d i e  Massenmedien außenpol i t ische Ent- 

scheidungs- und Handlungsprozesse? 

( 2 )  Können Massenmedien d i e  Gruppe der  entscheidungs- und handl ungsrelevan- 

t e n  Außenpo l i t i ke r  vergrößern oder verk le inern?  

(3 )  M o d i f i z i e r e n  oder determinieren s i e  gar d i e  außenpol i t ischen Entschei- 

dungen und Hand1 ungen? 

Dies waren d i e  d r e i  Ausgangsfragen. I n  Bezug au f  d i e  e r s t e  d ieser  Fragen be- 

stand das w i c h t i  gste Problem d a r i  n, e i  nen I n d i k a t o r  festzusetzen,  der d i e  

Messung von "Beschleuni gung oder Verlangsamung des Verhandl ungsprozesses" 

ermögl icht .  E in  Verg le ich  der z e i t l i c h e n  Planung der Verhandl ungspartner 

m i t  dem t a t s ä c h l i c h e n  z e i  t l  ichen  Ablauf wäre wünschenswert gewesen, kam 

aber auf grund der Unzugängl ichkei t  entsprechender Q u e l l e n  n i c h t  i n  Frage. 

Laut Pretestergebnissen g i b t  es auch gar ke ine  d e t a i l l i e r t e ,  s c h r i f t l i c h  f i -  
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xierte Zei tplanung. So mußte auf subjektive Wahrnehmungen von Verhandlungs- 

te i  lnehmern bzw. kompetenten Beobachtern, auf deren Artikulation in der da- 

mal i gen Presseberichterstattung oder aber auf die Eri nnerung von Außenpol i - 
tikern und Journalisten zurückgegriffen werden. Die modifizierte erste  Fra- 

ge lautet dann: Lassen sich Zusammenhänge erkennen zwischen der Bewertung 

des Verhandl ungstempos durch Außenpol i t i ker bzw. Journal i sten und der Pres- 

seberichterstattung? 

Weniger problematisch i s t  die Operational i sierung von Pressewirkungen auf 

Größe und Zusammensetzung der Gruppe von Außenpol i t i  kern , die die Pol enver- 

handl ungen trugen. Entscheidungsträger und Verhandl ungsdel egation sind per- 

sonel l fast  lückenlos dokumentiert. Somit können personelle Anderungen im 

Sinne der zweiten Frage ohne weiteres analysiert und in den Zusammenhang 

der Presseberichterstattung gestellt  werden. 

Die letzte  der drei Ausgangsfragen i s t  zugleich die wichtigste und schwie- 

r i  gste. Inhaltliche Einflüsse der Presseberichterstattung auf das Ergebnis 

der Vertragsverhandl ungen sind schwer nachzuweisen, weil s i e  vom Einf 1 uß 

ganz anderer Faktoren kaum zu trennen sind. Hier muß.man sich auf die Frage 

beschränken, wie oft inhal t 1 iche Schwerpunkte der Presseberichterstattung 

analogen Schwerpunkten beim Verhandlungsprozeß unmittelbar vorausgehen. Aus 

der Menge solcher Entsprechungen sind Rückschlüsse auf inhaltliche Wi rkun- 

gen der Presseberichterstattung möglich. 

Da es sich bei der Presseberichterstattung zu den Polenverhandlungen um e i -  

nen historisch abgeschlossenen Fa1 l handelt , das Verhandl ungsergebni s somit 

bekannt i s t ,  zudem der Verhandl ungsprozeß bereits ausführ1 i ch analysiert 

wurde 1, kann die Untersuchung der Zusammenhänge von Medien und Außenpol i - 
t i  k auf relat i  V gesicherte Informationen über einen Teil des Untersuchungs- 

objekts zurückgreifen. Dies i s t  angesichts der kargen Datenbasis über poli- 

tische Eliten - insbesondere im Hinblick auf ihr Medienverhalten - ein wich- 

t i  ger Vortei 1 .  Gleichzeitig sind damit die Grenzen der Untersuchung aufge- 

zeigt. Am historischen Bei spiel lassen sich zwar vermutete Wirkungen der 

Presse auf die Polenverhandl ungen plausibel machen, aber stringente Beweise 

sind schwierig. Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß Randbedingungen un-  
t e r  Umständen eine Rolle spielten, die sich nachträglich nicht systematisch 

kontroll ieren lassen. 
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Wie a l l e  Medienwirkungen lassen s i c h  auch jene im Bereich der  Außenpol i t ik  

n i c h t  a l  s  "Einbahnstraße" im Sinne e indeut iger  Kausal zusammenhänge au f fas -  

sen. Erstens s i n d  s i e  e ingebet te t  i n  das gesel 1 s c h a f t l  i c h e  Subsystem Außen- 

pol  i t i  k m i t  seinen in te rnen  und externen E i  n f  1 ußkanäl en, d i e  Medienwi rkun- 

gen über lagern und m o d i f i z i e r e n  (mul t id imensionale I n t e r a k t i o n ) .  Zweitens 

wirken Medien n i c h t  nur auf  außenpol i t ische Entscheidungen, sondern umge- 

kehr t  nehmen Außenpol i t i k e r  auch Ei  n f  1 uß auf Medien (Rol lentausch).  D r i  t t e n s  

s c h l i e ß l i c h  p u b l i z i e r e n  Medien n i c h t  pr imär f ü r  P o l i t i k e r ,  sondern f ü r  d i e  

Gesamtbevöl kerung und deren unterschied1 i c h e  Interessen ( in te rven ie rende Va- 

r i  ab le )  . 

Fig.  1 

Medien 

GESELLSCHAFT 

GESELLSCHAFT 

Es besteht  a l s o  e i n  höchst komplexes Beziehungsdrei eck ( v g l  . F i  g. 1) : Me- 

d ien  - U f f e n t l  i c h k e i t  - Außenpoli t i k e r .  T ro tz  d ieser  Komplexi tät  kann man 

aus der h i e r  f o r m a l i s i e r t e n  Grundstruktur  e ine  Reihe von Hypothesen über 

d i e  Funkt ion der Massenmedien be i  außenpol i t ischen Entscheidungen ab1 e i  t e n  

bzw. i n  das Model 1 einordnen. 

1. Ressourcenfunktion: 

D ie  Massenmedien 1 i e f e r n  dem Außenpol i t i  k e r  Informat ionen über d i e  Wahr- 

nehmung i h r e r  P o l i t i k  durch d i e  U f f e n t l i c h k e i t .  Zugrunde l i e g t  d i e  Annah- 

me, daß d i e  Medien i n  parlamentarischen Demokratien m i t  Einschränkung 

Meinungen i n  der  Wahl bevöl kerung widerspiegeln bzw. beeinf lussen.  D i e  ö f -  

f e n t  1 i c h e  Meinung nun s e t z t  den Außenpol i t i kern  i nterne Rahmenbedi ngun- 
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gen f ü r  d i e  Durchsetzung i h r e r  außenpol i t ischen Z i e l e  sowie f ü r  e ine  

eventuel l e  Wiederwahl. Entsprechend kann man a l  s  Hypothese formul  i eren: 

Außenpol i t i  k e r  nutzen Medien a l s  M i t t e l  f ü r  d i e  Wahrnehmung, Analyse und 

Ei  nschätzung i nnenpol i t i  scher Vorgänge. 

2. Innova t ions funk t ion :  

Die Massenmedien verändern u n t e r  Umständen qua1 i t a t i  V den Entscheidungs- 

prozeß. Außenpol i t i k e r  werden durch d i e  Medien entweder i n  i h r e r  Pol i t i k 

b e s t ä t i g t  oder k r i t i s i e r t .  Da den Außenpoli t i k e r n  Medienaussagen aus den 

erwähnten Gründen n i c h t  g l e i c h g ü l t i g  s ind,  können Medien der  Außenpol i - 
t i k  i n  bestimmten S i t u a t i o n e n  neue Impulse ver le ihen  und so d i e  Richtung 

der Außenpol i t i k verändern. 

3. Operat ive Funkt ion:  

Außenpol i t i  k e r  benutzen Massenmedien ins t rumente l l  im außenpol i t ischen 

Entschei dungsprozeß sowie bei  der Durchsetzung außenpo l i t i scher  Zie le.  

Häuf ig  1 assen s i e  g e z i e l t e  Informat ionen über Medien verbre i ten ,  um etwa 

dem außenpol i t i schen Par tner  Verhandl ungsberei t s c h a f t  zu s i  gnal i s i e r e n  

oder d i e  U f f e n t l  i chkei  t f ü r  den v e r f o l g t e n  außenpol i t ischen Kurs geneigt  

zu machen. 

D ie  genannten Funktionen bezeichnen mögliche Wirkungen der  Massenmedien i n  

der Außenpol i t ik .  S ie  so1 l e n  am B e i s p i e l  der  Presseber ich te rs ta t tung  zu den 

Polenverhandlungen au f  i h r e  t a t s ä c h l i c h e  Rea l i s ie rung  h i n  ü b e r p r ü f t  werden. 

Methoden 

Methodisch werden f ü r  d i e  Fa1 1 anal yse von Pressewi rkungen auf  d i e  Polenver- 

handl ungen d r e i  Ebenen unterschieden. Jede der d r e i  Ebenen i s t  a l s  Z e i t r e i -  

he k o n z i p i e r t  , d i e  nachträgl  i c h  i n t e r p r e t a t i  V i n  Zusammenhang gebracht wer- - 
den können: 

1. Presseber ich te rs ta t tung  zu den Polenverhandl ungen ( Inha l  t sana lyse)  ; 

2. Nutzung und Einschätzung der  Presseber ich te rs ta t tung  durch Außenpoli- 

t i k e r  (Befragung) ; 

3. Verhandl ungsprozeß ( h i s t o r i s c h e  Rekonstrukt ion) .  



ZUMA 

1. D ie  e r s t e  Ebene w i r d  durch e ine  Inha l tsana lyse  a l l e r  A r t i k e l  m i t  Bezug 

zu den Polenverhandl ungen i n w ich t  i gen überregionalen Presseorganen un- 

te rsuch t .  Analysezeiträume sind: 15.5. - 20.5.69, 25.10. - 31.10.69, 

20.11. - 30.11.69, 20.12. - 31.12.69 und das Jahr 1970 v o l l s t ä n d i g .  D ie  

Analysezei träume f ü r  1969 o r i e n t i e r e n  s i c h  an w ich t igen  Ereignissen der  

d r i t t e n  Ebene. Für 1970 w i r d  an den ausgewählten Presseorganen e i n e  Ge- 

samterhebung durchgeführt .  Bei der St ichprobe der Zeitungen handel t  es 

s i c h  i m  wesent l ichen um d i e  sogenannte Prest igepresse,  d i e  nach den Pre- 

tes te rgebn i  ssen von außenpol i t ischen E1 i t e n  am i n t e n s i  vsten gelesen 

w i rd :  F r a n k f u r t e r  Al 1 gemei ne Zeitung, F r a n k f u r t e r  Rundschau, Süddeutsche 

Zeitung, Die Welt, Neue Zürcher Zeitung, Der Spiegel und D ie  Z e i t .  Er- 

gänzt wurde d iese Auswahl durch d i e  Bi  1 dzei  tung. "Bi  1 d" hat  wegen i h r e r  

großen Verbre i tung  besondere Bedeutung h i  n s i c h t l  i c h  der  Ressourcenf unk- 

t i o n .  

2. Das Medi enverhal t e n  der  Außenpol i t i  k e r  i m a l  1 gemeinen sowie i h r e  Nutzung 

und Einschätzung der Presseber ich te rs ta t tung  zu den Polenverhandlungen 

im besonderen (zwe i te  Ebene) w i r d  durch e ine  s c h r i f t l i c h e  Befragung e i -  

ner Auswahl von 1969/70 a k t i v e n  Bundestagsabgeordneten und Beamten e i n -  

sch läg i  ger  M i n i s t e r i e n  erhoben. E i n  analog k o n s t r u i e r t e r  Fragebogen r i c h -  

t e t  s i c h  an Journa l i s ten .  Auf diesem Weg können Erkenntnisse über d i e  I n -  

t e r a k t i o n  von Medien und Außenpo l i t i ke rn  gewonnen werden. 

3. Der Verhandl ungsprozeß zum Po lenver t rag  1969/70 ( d r i t t e  Ebene) w i r d  m i t  

e i n e r  h i s t o r i s c h e n  Quel  lenanalyse r e k o n s t r u i e r t .  

M i t  diesem Untersuchungsdesi gn lassen s i c h  Fragen fo lgenden Typs beantwor- 

t e n  : 

a. Welche Argumente der Presseber ich te rs ta t tung  stehen i m  Zusammenhang m i t  

z e i t l i c h e n  Verzögerungen bzw. punktuel l e n  Durchbrüchen i m  Verhandlungs- 

prozeß? 

b.. Gehen i nhal t l  i chen Argumentenverl agerungen i m Verhandl ungsprozeß analoge 

Argumentenverlagerungen i n  der  Presseber ich te rs ta t tung  voraus oder h i n k t  

l e t z t e r e  h i n t e r h e r ?  

C. Konvergieren oder d i v e r g i e r e n  Tendenzen der Presseber ich te rs ta t tung  m i t  
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P a r t e i  zugehöri gkei t und E i  n s t e l  1 ung der Außenpol i t i  k e r  zu den Polenver- 

handl ungen? 

d. Stimmt d i e  Tendenz der Presseber ich te rs ta t tung  m i t  i h r e r  Einschätzung 

durch d i e  Außenpol i t i  k e r  überei  n? 

e. Inw iewe i t  e r k l ä r e n  d i e  Tendenzen der Presseber ich te rs ta t tung  d i e  mög l i -  

che D i f f e r e n z  zwischen Z i e l  setzung der  Außenpol i t i k e r  be i  Verhandl ungsbe- 

g i  nn und dem Verhandl ungsergebnis? 

Nehmen w i r  z.B. an, daß mehrere w i c h t i g e  Argumente zu einem bestimmten Z e i t -  

punkt besonders h ä u f i g  i n  der Presse au f t re ten .  Etwas spä te r  kommt es i m  

Verhandl ungsprozeß zu e i n e r  Verhärtung der Verhandl ungsposi t ionen. Es en t -  

s t e h t  e ine  schwier ige S i t u a t i o n ,  d i e  Verzögerungen nach s i c h  z i e h t  und un- 

t e r  Umständen d i e  Verhandlungen p r i n z i p i e l l  i n  Frage s t e l l t  . D i e  Analyse 

der Verhandlungen e r g i b t ,  daß es um Probleme geht, d i e  zuvor von der Presse 

behandelt wurden. Inha l  tsanalyse und Befragung zeigen, daß d i e  f r a g l i c h e n  

Argumente und Prob1 eme überwiegend i n  jenen Presseorganen publ i z i e r t  wur- 

den, d i e  von den i n  den Polenverhandlungen a k t i v e n  Außenpo l i t i ke rn  am häu- 

f i  gsten gelesen und am meisten posi  t i  V bewertet werden. 

Aus diesem B e i s p i e l  lassen s i c h  v i e r  P l a u s i b i  1 i t ä t s k r i  t e r i e n  f ü r  d i e  W i r -  

kungshypothese entwickel  n, daß u.a. d i  e Presse den Verhandl ungsprozeß i n  

diesem bestimmten Fa1 1 verzögerte: 

1. H ä u f i g k e i t  .des Auf t re tens  von Argumenten i n  der  Presse; 

2. z e i t l i c h e  Verschränkung von Verzögerungen im Verhandlungsprozeß, f ü r  

d i e  

3. Probleme veran twor t l  i c h  sind, d i e  den Argumenten un te r  1. entspre- 

chen. 

4. Hohe Nutzung und Glaubwürdigkei t  be i  Außenpoli t i k e r n  der jen igen  Pres- 

seorgane, d i e  d i e  Argumente u n t e r  1. am i n t e n s i v s t e n  ver t re ten .  

D ie  I n h a l  t sana lyse  und d i e  s c h r i f t l i c h e  Befragung werden u n t e r  maßgeblicher 

B e t e i l i g u n g  von ZUMA durchgeführt .  Dies g i l t  insbesondere f ü r  d i e  Entwick- 

lung  des methodischen Instrumentariums. Im folgenden so1 l e n  deshalb I n h a l t -  

sanalyse und Fragebogen a u s f ü h r l i c h e r  d a r g e s t e l l t  werden. 
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Inha l  t sana lyse  

Methodisches Kernstück der Inha l tsana lyse  i s t  das Kategoriensystem. Es e r -  

f a ß t  erstens Merkmale, d i e  au f  den gesamten A r t i k e l  bezogen s ind,  wie Pub1 i - 
k a t i  onsorgan, Erschei  nungsdatum, Verfasser, Plaz ierung , Form, p o l i t i s c h e  Ge- 

samttendenz. Zum zweiten mißt  es d i e  Argumentenstruktur des A r t i k e l s .  Dazu 

f i ndet e i  n Argumentenkatal og mi t 154 E i  nzelargumenten, geordnet nach 11 The- 

menbereichen Verwendung. Insgesamt entstanden neun Codebücher, d i e  i n  stän- 

d i g e r  K o n f r o n t a t i o n  m i t  e i n e r  geschichteten Zu fa l  l s s t i c h p r o b e  von 80 A r t i -  

k e l n  des Untersuchungsmaterials m o d i f i z i e r t  und b i s  zur  Endfassung gebracht 

wurden. Aufgrund des höchst komplexen Argumentenkatalogs war e ine  w e i t  über 

das üb1 i che hinausgehende Vercoderschul ung (ca. 10 Wochen) nö t ig .  

Der Argumentenkatalog i s t  der  w i c h t i g s t e  T e i l  des Kategoriensystems. E r  un- 

t e r s c h e i d e t  a l  1 gemeine Argumente, d i e  Themenbereichen entsprechen, und dar- 

u n t e r  subsumierte spez i f i sche  Argumente. H i e r  d i e  thematische G1 i ederung 

des Katalogs: 

1. H i s t o r i s c h e  Rahmenbedi ngungen 

2. I n t e r n a t i o n a l e  ~ahmenbedi ngungen 

3. Innere Probleme/Innenpol i t i k  Polens 

4. Innere Probleme/Innenpolitik/innenpolitisches Klima der Bundesrepu- 

b l i k  

5. Vert ragsverhandl  ungen 

5.1. Fak t i scher  Ab1 auf ,  Stand, zei  t l  i c h e  Verzögerungen der  Vert rags-  

verhandl ungen 

5.2. Hi  nderni  sse, Aussichten, Bewertungen der Vertragsverhandl ungen 

5.3. S t r a t e g i e ,  Z i e l e ,  Konzepte der  Vertragsverhandl ungen 

6. Grenzfrage 

6.1. R e a l i t ä t  der  Grenze 

6.2. Grenzformel 

6.3. Folgen der Grenzregel ung 

7. Aussöhnung und Fr ieden zwischen Polen und Deutschen 

8. Humanitäre Fragen (Familienzusammenführung) 

9. W i r t s c h a f t l i c h e  Beziehungen 

10. In fo rmat ionspo l  i t i  k zum Po lenver t rag  

11. K u l t u r e l l e  Beziehungen 
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12. Sonstige Themen 

Der Argumentenkatal og er f  aßt a l  1 e Themen und Argumente, d i e  i n der Presse 

bezügl i c h  der  deutsch-polni schen Verhandlungen 1969170 durch d i e  ausgewähl- 

t e n  Zeitungen im Untersuchungszeitraum v e r ö f f e n t l i c h t  wurden. Davon s ind  

d i e  wirkungsrelevanten und d i e  w i c h t i g s t e n  d e s k r i p t i v e n  Argumente a l  l e  e in -  

ze ln  und i n h a l t l i c h  i d e n t i f  i z i e r b a r  ausgewiesen, d i e  weniger w ich t igen  des- 

k r i  p t i  ven Argumente nur, nach Themen s p e z i f i z i e r t  , i n  Sammel ka tegor ien  zu- 

sammengefaßt. 

Themen und Argumente s i n d  n i c h t  an formale Tex te inhe i ten  w ie  Wörter, Sätze 

oder Abschni t te gebunden. S ie  können i n  unterschied1 i c h e r  sprach l i cher  Form 

au f t re ten .  Die Argumentenkategorien mußten deshalb i m  wesentl i chen  seman- 

t i s c h  d e f i n i e r t  werden, um d i e  t a t s ä c h l i c h e  S inns t ruk tu r  adäquat abzubi 1- 

den. Typisch f ü r  Argumente i s t ,  daß s i e  zwei oder mehrere i n h a l t l i c h e  Aspek- 

t e  eines Sachverhalts i n  einen logischen undIoder wertenden Zusammenhang 

bringen. Im Argumentenkatal og 1 i egen s i e  a l s  paradigmatische Formulierung 

vor, d i e  i n  der  Regel mehrere notwendige oder f a k u l t a t i v e  I n d i k a t o r e n  m i t  

einem bestimmten i n h a l t l i c h e n  Bezug zueinander aufweisen. Z.B. "Westdeut- 

sche P o l e n p o l i t i k  i s t  e i n  B e i t r a g  zur  Entspannung". Um diese Argumentenkate- 

g o r i e  be i  der  Vercodung zu vergeben, müssen im Text sowohl d i e  westdeutsche 

P o l e n p o l i t i k  a l s  auch d i e  "Entspannung" angesprochen sein,  und zwar so, daß 

das e r s t e  a l s  B e i t r a g  zum zweiten ausgesagt wird.  

Um d i e  e i  ndeu t i  ge Anwendung der  Argumentenkategorien auf  sprach1 i c h  v i e l  ge-, 

s t a l  t i  ge Tex tvar i  anten zu e r l e i c h t e r n ,  wurden e inze lne  Argumenteni ndi  kato-  

r e n  durch e ine  L i s t e  äqu iva len te r  Ausdrücke opera t iona l  i s i e r t  (2.B. "Aussöh- 

nung" durch d i e  äqui valenten Ausdrücke: "Annäherung", "Ausgleich", "besse- 

res  Verständnis fü re inander "  etc. ). Außerdem s i n d  jedem Argument Textbei -  

s p i e l e  b e i  gefügt ,  d i e  typ ische  Ausprägungen oder Grenzf ä l  1 e repräsent ieren.  

Da d i e  Inha l tsana lyse  n i c h t  nur d i e  H ä u f i g k e i t  der  Argumente messen, son- 

dern un te r  dem Wirkungsaspekt auch Argumentationszusammenhänge er fassen 

so1 1 t e ,  ordnen d i e  Vercoder jedem Argument im A r t i k e l  genannte "Akteure" 

und " In te rak t ionsak teure"  zu. "Akteure"s ind V e r t r e t e r  des Arguments, " I n t e -  

rak t ionsak teure"  d i e  Adressaten. Wei te rh in  werden d i e  Argumente nach i h r e r  

" p o l i t i s c h e n  Tendenz" und " W i c h t i g k e i t "  bewertet. D ie  " p o l i t i s c h e  Tendenz" 
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i s t  d e f i n i e r t  durch das Ausmaß, i n  dem d i e  Polenverhandlungen im Argument 

be fü rwor te t  werden. "Wicht igkei  tu meint den S te l lenwer t ,  der einem Argument 

innerha lb  der Argumentenstruktur zukommt. M i t  d ieser  i n h a l  t s a n a l y t i s c h e n  

S t r a t e g i e  lassen s i c h  zunächst d e s k r i p t i v  K a r r i e r e n  e inze lner  Argumente 

oder von Argumentengruppen i n  e i n e r  Zei t r e i  henanal yse d a r s t e l  len ,  aus der  

i n h a l t l i c h e  Verschiebungen i n  der  Po lenber ich te rs ta t tung  erkennbar werden. 

E i n  gehäuftes gemeinsames ~ u f t r e t e n  von Argumenten i n  der Presse b r i n g t  i n -  

t e r n e  Argumentat i onszusammenhänge der Di skussi  on um d i  e Pol enverhandl ungen 

zum Ausdruck. S ie  können s t a t i s t i s c h  r e k o n s t r u i e r t  werden. Da Argumentat- 

ionszusammenhänge immer von bestimmten Personen v e r t r e t e n  werden, ermög- 

1 i c h t  d i e  Auszählung der  Argumente nach "Akteuren" e b e n f a l l s  e ine  Bündel ung 

von Argumenten, d i e  r e a l e  Argumentationszusammenhänge repräsent ieren.  Auf 

der  i n h a l  t s a n a l y t  i schen D e s k r i p t i o n  der Presseber ich te rs ta t tung  zu den Po- 

lenverhandl  ungen werden gemäß dem Untersuchungsziel Wirkungsprognosen au f  ge- 

baut. D ie  H ä u f i g k e i t  und W i c h t i g k e i t  der Argumente g i b t  e inen e r s t e n  Auf- 

schluß über d i e  W i  rkungspotenz bestimmter I n h a l t e  der  Presseber ich te rs ta t -  

tung, denen d i e  Außenpol i t i k e r  ausgesetzt waren. M i t  der  Kategor ie " p o l i  t i- 

sche Tendenz" (Bef ürwortung/Ablehnung der  Polenverhandl ungen) l ä ß t  s i c h  d i e  

vermut l iche Wirkungsr ichtung der Argumente i m  Verhandlungsprozeß (Förderung 

oder Behinderung der Polenverhandlungen) bestimmen. Da auch d i e  "Akteure" 

und " In te rak t ionsak teure"  der  Argumente e r m i t t e l t  werden, kann man d i e  i n -  

t e n d i e r t e  Wirkungsr ichtung persone l l  p räz is ie ren .  Dies a l  l e s  e r l a u b t  a l  l e r -  

d i  ngs noch keinen Schl uß a u f '  t a t s ä c h l  i c h e  Wirkungen. 

D ie  Ergebnisse der  Inha l tsana lyse  werden s c h l i e ß l i c h  m i t  den Daten der  Be- 

f ragung und der Analyse des Verhandlungsprozesses vergl ichen,  um zu Aussa- 

gen über mögliche Wirkungszusammenhänge zu kommen. 

S c h r i f t l i c h e  Befragung 

D ie  s c h r i f t l i c h e  Befragung von Außenpoli t i k e r n ,  Beamten und J o u r n a l i s t e n  

z i e l t  pr imär darauf, d i e  Wirkungshypothesen aus der  Inha l  tsanalyse durch 

d i e  Erhebung o r i g i n ä r e r  Daten der be t ro f fenen Akteure zu stützen.  Außerdem 

s o l l e n  a l lgemeine q u a n t i t a t i v e  und q u a l i t a t i v e  Daten zur  Mediennutzung von 

außenpol i t ischen Akteuren gewonnen werden, d i e  w e i t e r e r  Forschung nütz1 i c h  

sind. 
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Die  Befragung r i c h t e t  s i c h  an e i n e  genau d e f i n i e r t e  Zie lgruppe:  

1. Außenpoli t i k e r  i m  a l  lgemeinen ( e i n s c h l i e ß l i c h  der  M in is te r ia lbeamten) .  

2. Außenpol i t i k e r ,  d i e  an dem p o l i t i s c h e n  Z i e l -  und Entscheidungsf i  ndungs- 

prozeß der deutsch-pol n i  schen Verhandlungen m i t t e l  b a r  oder u n m i t t e l b a r  

b e t e i  1 i g t  waren. 

3. Journa l i s ten ,  d i e  schwerpunktmäßig im Bereich Außenpol i t ik  t ä t i g  s ind  

(nur  Medien des i n h a l  t s a n a l y t i  schen Samples). 

4. Journa l i s ten ,  d i e  schwerpunktmäßi g über d i e  deutsch-pol n ischen Verhand- 

1 ungen b e r i c h t e t  haben. 

Al l e  angeschriebenen Akteure umfassen zusammen Ca. 200 Personen. D i e  Frage- 

bögen wurden f ü r  d i e  unterschied1 i chen  Zie lgruppen analog m i t t e l s  eines 

"Scherenmodel 1 s"  k o n z i p i e r t .  Dabei werden Fragen, d i e  den Er lebn is -  und 

Hand1 ungsbereich der  außenpol i t ischen Akteure (Zie lgruppe 1 und 2 )  b e t r e f -  

fen,  auch den J o u r n a l i s t e n  (Zie lgruppe 3 und 4 )  g e s t e l l t  und zwar a l s  Ein-  

schätzungsfragen. D ie  Fragebögen f ü r  a l  l e  v i e r  Z ie lgruppen e n t h a l t e n  e inen 

al lgemeinen T e i l  zur  Mediennutzung. Den Befragten der Zie lgruppen 2 und 4 

wurden zudem g le ich lau tende Fragen zu den deutsch-polnischen Vert ragsver-  

handl ungen vorgelegt .  

Im folgenden i s t  das Variablensystem des Fragebogens f ü r  d i e  Zie lgruppe 2 

(Außenpoli t i k e r )  s t i c h w o r t a r t i  g  dokumentiert.  Ihm l i e g t  e i n e  log ische  Struk-  

t u r  zugrunde, d i e  f ü r  d i e  anderen Zie lgruppen entsprechend angepaßt wurde: 

Al 1 gemeiner Tei 1 

1. Mediennutzungsverhal t e n  

2. In te resse  und Mot ive be i  der  Lek tü re  außenpo l i t i scher  Zei tungsbei t räge 

3. Qual i f  i zie rung  der Presseorgane nach i h r e r  außenpol i t ischen B e r i c h t e r -  

s t a t t u n g  

4. Funkt ion außenpol i t i  scher Zei tungsbei t räge 

5. In format ionsquel  l e n  der  Außenpoli t i k e r  und J o u r n a l i s t e n  

6. Persönl i c h e  Beziehung von Außenpol i t i k e r n  und J o u r n a l i s t e n  

7. Nachrichtenwerte außenpo l i t i scher  Ere ign isse  

8. Operat ive Funkt ion der  Presse 
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9. S t e l  lenwert  der  Presse be i  außenpol i t ischen Entscheidungen 

Spez i f i scher  T e i l  zu den Polenverhandlungen 

10. E i n f l u ß  der Presse auf  Meinungswandel der  U f f e n t l  i c h k e i t  

11. Operat ive Funkt ion der  Presse 

12. Innova t ions funk t ion  der Presse 

13. Bedeutung der Verhandlungsthernen 

14. B e r i c h t e r s t a t t u n g  und Bewertung der Verhandlungsthemen i n  der  Presse 

15. E i  n f  1 ußreiche Außenpol i t i  k e r  

16. Verhandlungstempo 

17. Gründe f ü r  Verzögerungen 

18. Akzel e ra to rw i  rkungen 

19. Folgen von I n d i s k r e t i o n  

20. Verhaltensweisen der par lamentar ischen Opposi t ion 

21. S t e l  lenwert  der  Presseber ich te rs ta t tung  

22. Rezeption und Wirkung der ausländischen Presse 

23. Persönl iche Beziehung von Außenpo l i t i ke rn  und J o u r n a l i s t e n  

24. P o l i t i s c h e  Richtung der  Presseorgane 

25. P o l i t i s c h e  Richtung der  Außenpol i t i k e r  

26. Fach l i che  Kompetenz der Außenpo l i t i ke r  

M i t  der Auswahl der Z ie lgruppen sowie dem Zuschn i t t  der  Fragebögen l ä ß t  

s i c h  sowohl d i e  I n t e r a k t i o n  von außenpol i t ischen E l i t e n  und J o u r n a l i s t e n  im 

a l l  gemeinen n e t z a r t i g  er fassen a l s  auch d i e  Rezeption der  Presseber ichter-  

s t a t t u n g  zu den Polenverhandl ungen durch d i e  Außenpoli t i k e r  exemplarisch re-  

konstru ieren.  N ich t  von der Hand zu weisen i s t ,  daß d i e  Wahl e ines 10 Jahre 

zurückl  iegenden po l  i t i schen E r e i  gni  sses be i  der  Befragung E r i  nnerungsproble- 

me m i t  s i c h  b r i n g t ,  d i e  f ü r  r e t r o s p e k t i v e  In te rv iews t y p i s c h  sind. Da j e -  

doch e ine  Zurückhaltung der  P o l i t i k e r  gegenüber der  U f f e r t l i c h k e i t  und auch 

der Q u a s i - U f f e n t l i c h k e i t  Wissenschaft bei  ak tue l len ,  p o l i t i s c h  b r i san ten  

Themen w e i t  v e r b r e i t e t  i s t ,  s t e l l  t das h i s t o r i s c h e ,  schon w e i t e r  zurück l  i e -  

gende Bei s p i e l  der  Polenverhandl ungen einen s i n n v o l l e n  Kornpromiß dar. 
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Stand der P r o j e k t a r b e i t e n  

Der d e r z e i t i g e  Stand der Arbe i ten  i s t  f ü r  d i e  e inzelnen T e i l  p r o j e k t e  un te r -  

schied1 i ch .  Während d i e  I n h a l  t sana lyse  abgeschlossen i s t ,  be f inde t  s i c h  d i e  

Befragung noch b i s  Ende Jun i  1980 " im Felde". Von Schwier igkei ten abgese- 

hen, d i e  m i t  der Komplexi tät  des i n h a l  t s a n a l y t i s c h e n  Instrumentariums und 

der schwier i  gen Er re ichbarke i  t von E1 i t e n  be i  der Befragung zusammenhängen, 

gab es b isher  ke ine  außergewöhnlichen Komplikationen. Dieser re ibungslose 

Ab1 auf  i s t  neben der guten Zusammenarbeit m i t  der  Münsteraner Projektgruppe 

vor a l lem darauf  zurückzuführen, daß e i n  M i t a r b e i t e r  der  Projektgruppe a l s  

"ex te rner  Pro jek t le i , te rM s tänd ig  i n  Mannheim a r b e i t e t .  Diese Organisat ion 

e r l e i c h t e r t  d i e  Bewält igung der Koordi n ierungsauf  gaben und d i e  i n h a l t l i c h e  

Durchführung des Pro jek ts .  Angesichts der  b isher igen  p o s i t i v e n  Erfahrungen 

l ä ß t  s i c h  d iese Regelung f ü r  a l l e  ähn l i ch  a r b e i t s i n t e n s i v e n  Pro jek te ,  d i e  

d i e  Personalressourcen von ZUMA zu s t a r k  beanspruchen würden, a l s  Model 1 

empfehlen. 

D ie  Betreuung des P r o j e k t s  be i  ZUMA l i e g t  i n  den Händen von Werner Früh, 

der  gemeinsam m i t  Jürgen Grimm den vorstehenden P r o j e k t b e r i c h t  v e r f  aßt hat .  
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