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Rudolf  Messner 

Gespräch am Frühstück-st isch 

( b e t e i l i g t :  Ka t r i n ,  7 Jahre, und C., e ine  Freundin i h r e r  E l t e r n ,  be i  der 
s i e  e i n i g e  Tage v e r b r i n g t )  

Frau C. :  "Weisst du, dass heute schon Dienstag i s t ? "  
K a t r i n  :"O f e i n ,  heute i s t  e i n  schöner Tag. Heute g i b t  es 'Spass am Dien- 

stag'  ! ' (e ine  K i  nder-Fernseh-Sendung ) 
C. : "Du s o l l s t  n i c h t  immer ans Fernsehen denken! Heute i s t  e i n  so 

schöner Tag, und w i r  können v i e l e s  machen. Sp ie len zum Be isp ie l .  
Aber du r i c h t e s t  d i c h  nur  noch nach dem Fernsehen!" 

K a t r i n :  "Du b i s t  gemein. Weil & keinen Spass am Fernsehen hast, d a r f  i c h  
auch keinen haben! Ausserdem w i r d  'Spass am Dienstag'  f ü r  Kinder 
gemacht. Wenn es d i e  K inder  n i c h t  ansehen, i s t  es umsonst gemacht." 

Was ers taunt ,  j a  ä n g s t i g t  an solchen Szenen? 

Verursacht uns Erwachsenen Fernsehen e i n  schlechtes Gewissen, w e i l  es zwar 
a l s  Kinder-Behüter v i e l f a c h  willkommen i s t ,  aber gerade i n  d iese r  Funkt ion  
an d i e  i n  v i e l e n  Fami l i en  bestehenden D e f i z i t e  an Anregung und Zuwendung 
e r i nne r t?  Sorgen w i r  uns, dass Kinder dem Fernsehen i n  e i n e r  Weise ver -  
f a l l e n  könnten, dass s i e  d i e  küns t l i che  Fernsehwelt a l s  d i e  e r s t e  und 
e i g e n t l i c h e  W i r k l i c h k e i t  ansehen, der gegenüber d i e  rea len  Tä t i gke i t en  und 
Erfahrungen, auch der Kontakt  zu uns Erwachsenen, zwei t rang ig  werden? 
Besteht e i n  t i e f e s  Unbehagen darüber, dass w i r  zwar Zeuge e i n e r  auch uns 
se lbs t  e rgre i fenden lebensprägenden Ausbrei tung der Fernsehku l tu r  werden, 
aber n i c h t  h in re ichend verstehen, was d iese f ü r  Schule und Schüler bedeu- 
t e t  und wie w i r  darauf a l s  Menschen und Lehrer reag ieren so1 l e n 2  (1  ) 

Es mag noch Fami l i en  geben, i n  denen d i e  tageslaufbestimmende Wirkung des 
Fernsehens auf K inder  ausb le ib t  oder s i c h  nach anfäng l icher  Fasz inat ion  
v e r f l ü c h t i g t  hat .  Dies mag daran l iegen,  dass d i e  E l t e r n  se lbs t  dem Medium 
n i c h t  er legen sind, und d i e  Kinder im  Haus, im  Hof oder i n  der Gruppe 
G l e i c h a l t r i g e r  genug an einladenden Kontakten m i t  Menschen und T ie ren  und 
an Spielanlässen vor f inden.  Es kann auch sein,  dass s i c h  d i e  häu f i g  be- 
r i c h t e t e  Beobachtung b e s t ä t i g t ,  dass Jugendliche m i t  i h r e r  Abgrenzung von 
den E l t e r n  zug le ich  auch i h r e n  häusl ichen Fernsehkonsum einschränken 
(obwohl heute v i e l e  Jugendliche über eigene Fernseh- und Videogeräte und 
o f t  ganz ungebremste Gelegenheiten zum Ausleihen von Kassetten verfügen).  

1 Die hier vorgelegten Ueberlegungen sind durch Gespräche mit Praxislehrern 
im Rahmen des Seminars "Schule und Leben" am Staatlichen Seminar Biel 
angeregt worden. Dank für hilfreiche Hinweise schulde ich besonders mei- 
nem Kollegen Ben Bachmair und meiner Mitarbeiterin Dorit Bosse. 
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S c h l i e s s l i c h  mag gerade von Lehrern, d i e  am Seminar oder an der Un i ve rs i -  
t ä t  t ä t i g  sind, d i e  Bedeutung des Fernsehens überhaupt unterschätz t  werden, 
we i l  i h r e  eigene Vermi t t lungs le is tung i n  i h r e n  i n d i v i d u e l l - g e s t a l t e r i s c h e n  
An te i l en  durch Medien b i s l ang  kaum ersetzbar sche in t .  Wie auch immer: Bei  
Lehrern der Primarschule häufen s i c h  Beobachtungen fo lgender  Art : ,Schon 
K inder  der Un te rs tu fe  kommen o f t  unausgeschlafen und abgespannt zur Schule, 
s i c h t l i c h  beansprucht vom vorabendlichen Fernsehkonsum oder vom näch t l i chen  
K r im i  oder Western. ( 2 )  Fernseh-Hits gesehen zu haben, i s t  a l l e i n  schon 
deshalb w i ch t i g ,  um i n  der Al tersgruppe mi t reden zu können ( vg l .  ROGGE 1985, 
S. 7). 

Schüler der M i t t e l -  und Oberstufe s i nd  o f t  vom U n t e r r i c h t  ent täuscht;  s i e  
f i nden  das i n  ihm Gebotene im  Verg le ich  zum Fernsehen n i c h t  spannend und 
o f t  von geringem Neuigkei tswert .  Immer wieder tr i fft der U n t e r r i c h t  auch 
auf durch Fernsehen den Schülern eingeprägte H ins ich ten auf Dinge sowie 
auf durch Fernsehen nahegebrachte B i l d e r  und Aufwallungen, wobei o f t  der  
ger inge Grad der Auf arbe i tung und das hartnäckige Nachklingen so lcher  
Imaginat ionen überraschen. D ie  P la t t e ,  der Fi lm, d i e  Kassette s i n d  t r o t z  
i h r e s  ind i rek t -abb i ldenden Charakters ers taun l icherweise von e i n e r  Aura 
des Authentischen und Ursprüngl ichen umgeben, gegen d i e  se lbs t  gelungenes 
Erzählen von Lehrern, o f t  auch i h r e  Bemühungen um unmi t te lbare  Beobachtung 
und Naturerfahrung n i c h t  ankommen. Lehrer be r i ch ten  z. B., dass i h r  Be- 
mühen um unmi t te lbare  Naturbegegnung von Schülern a l s  "Blümlein-Ansehen" 
abgetan wird.  O f t  werden auch Lehrerdarstel lungen von den Schülern am 
Fernseh-Gewohnten gemessen und s i c h t l i c h  a l s  b lass  und aus zwei ter  Hand 
e r l e b t .  

Solche s i c h  häufenden Wahrnehmungen von Lehrern können ganz o f fenkund ig  
n i c h t  m i t  dem schu lüb l ichen Misstrauen gegen dasjenige e r k l ä r t  werden, 
was Kinder und Jugendliche i n  i h r e r  F r e i z e i t  vereinnahmt. Es deute t  s i c h  
an, dass s i c h  i n  solchen Auesserungen und der s i c h  dah in te r  verdichten- 
den R a t l o s i g k e i t  e i n  Phänomen von t i e f e r  Wirkung, j a  von epochaler Bedeu- 
tung v e r b i r g t .  Um dieses besser verstehen zu können, s o l l  im  folgenden 
versucht werden, das Fernsehen vor  a l lem un te r  dem Gesichtspunkt der m i t  
ihm verbundenen rad i ka len  Veränderung des In-der-Welt-Seins von Menschen 
zu bet rachten und anschliessend zu fragen, welche Konsequenzen d i e s  f ü r  
d i e  Beziehung zwischen Fernsehen und Schule haben muss. 

2 Neil POSTMAN weist in seiner Studie "Das verschwinden der Kindheit", die 
am Beispiel der Vereinigten Staaten eine Art Vorausblick in das Grusel- 
kabinett eines total durch Medien beherrschten Alltags eröffnet, auf 
Untersuchungsergebnisse hin, wonach - in den USA (nach 1979)-. zwischen 
23 Uhr und 23.30 Uhr etwa 3 Millionen Kinder im Alter von 2 bis 11 Jah- 
ren vor dem Fernseher sitzen; zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr sind es noch 
immer 1,l Millionen (vgl. POSTMAN 1983, S. 94). - Ein punktuelles Ergeb- 
nis aus jüngster Zeit: Ein Bremer Grundschulleiter berichtet, dass in 
einer 4. Klasse die Schüler am Samstag/Sonntag im Schnitt gut 10 Stunden 
ferngesehen haben (Streuung von 2 bis 18 Stunden). Am Samstag um 24 Uhr 
sitzen noch 7 von 21 Schülern vor dem Fernseher (vgl. SCHOLZ 1985, S. 57). 

Die Macht des Fernsehens über unseren A l l t a g  und Weltbezug 

Fernsehen i s t  s e i t  etwa e i n e r  Generation verfügbar.  Früher, i n  der Vor- 
Fernseh-Zei t  mussten s i c h  Menschen, wenn s i e  d i e  Welt i n  bewegten B i l d e r n  
r e p r ä s e n t i e r t  sehen wo l l t en ,  i n  Kinos oder zu Fi lmaufführungen bemühen. 
Nun l i e f e r t e  ihnen das Fernsehen m i t  einem Mal e i n  immer r e i c h h a l t i g e r  und 
d i f f e r e n z i e r t e r  werdendes Filmangebot zur ständigen Verfügung i n  i h r e  P r i -  
vatsphäre. Das zuers t  auf  wenige Abendstunden beschränkte Programm dehnt 
s i c h  inzwischen über beinahe den ganzen Tag aus, d i e  anfangs begrenzte 
B i  ldqua l  i t ä t  wurde verbesser t  (Farbfernsehen), d i e  zur Auswahl b e r e i t -  
stehenden Para l le langebote  wurden und werden immer mehr v e r v i e l f ä l t i g t .  
Das gesch i ch t l i ch  gesehen noch wenig a l t e  Medium Fernsehen i s t  zu einem 
mächtigen Faktor  im  A l l t a g  geworden. Wie gross d i e  dem Fernsehen heute 
von den meisten Menschen eingeräumte Macht i s t ,  kann an einem einfachen 
Sachverhalt v e r d e u t l i c h t  werden. Wenn w i r  uns i n  unseren eigenen Räumen 
p ü n k t l i c h  auf d i e  Minute zum Beginn e ine r  Nachrichtensendung, e i n e r  Sport-  
Übertragung oder e ines S p i e l f i l m s  vor  dem Fernseher e in f i nden  und i n  auf - 
merksambeherrschter Zuschauerhaltung P l a t z  nehmen, b i l l i g e n  w i r  dem Fern- 
sehen Befugnisse über unser P r i v a t -  j a  In t imleben zu, d i e  uns - von einem 
D i k t a t o r  beansprucht - a l s  groteske Auswüchse von Allmachtsphantasien e r -  
scheinen würden ( v g l .  h i e r  und beim Thema Fernseh-Begrüssung d i e  ähnl ichen 
Hinweise be i  OEVERMANN 1983, S. 252 und 260 ff. ).  Wer könnte uns auch - 
e ine  scheinbar Orwellsche V i s i on  - i n  unseren eigenen v i e r  Wänden i n  der 
abendlichen F r e i z e i t  d e r a r t i g e  Verhaltenszumutungen befehlen, wie s i e  
M i l l i o n e n  Menschen t ä g l i c h  dem Fernsehen gegenüber f r e i w i l l i g  und w i l l -  
f ä h r i g  erbr ingen? M i l l i o n e n  Menschen lassen s i c h  z. B. e inen weitgehenden 
Verz ich t  auf Gespräch und G e s e l l i g k e i t  aufzwingen. 

Diese Betrachtungsweise sche in t  über t r ieben? Dann muss daran e r i n n e r t  wer- 
den, dass i n  der Pause von Fussball-Länderspiel-Uebertragungen oder be- 
l i e b i g e n  Eurovisionssendungen der Wasserkonsum i n  Grossstädten b i s  an d i e  
Grenze der Be las tba rke i t  s t e i g t .  Die vom Fernsehen abgeforderte D i s z i p l i -  
n ie rung r e i c h t  b i s  i n  d i e  Regul ierung p r i v a t e s t e r  Körperfunkt ionen! (3 )  

Es i s t  auch bekannt, dass i n  v i e l e n  Fami l ien  d i e  Essens- und Schlafenszei-  
t e n  nach dem Zeitschema der  Fernsehprogramme o r g a n i s i e r t  werden. Gunther 
ANDERS ha t  i n  se iner  s e i t  ihrem Erscheinen i m  Jahr 1956 grundlegend ge- 
bl iebenen phi losophischen Stud ie  "Die Welt a l s  Phantom und Mat r ize"  schon 

3 Interessante Belege für dieses Phänomen brachte eine Unterrichtseinheit 
über Fernsehen in einer 5. Klasse einer Kasseler Schule. Nach anfängli- 
chem Zögern und vielen Versicherungen, wie gut sie Fernsehen fänden, wa- 
ren die Schüler bereit, auch über einige negativ erlebte Seiten ihres 
Fernsehalltags zu berichten, z. B. über Erfahrungen des beinahe zwang- 
haften Verfallenseins an das Medium. Einige Schüler erzählten, dass sie 
oft stundenlang ihre Körperbedurfnisse unterdrückten, um nicht vom Bild- 
schirm wegzumüssen. Eine Schülergruppe schrieb sich solche Fernsehzwän- 
ge im folgenden, ironisch gemeinten Vers vom Herzen: "Und er sitzt dann 
vor der Kist', bis er in die Hose pisst!" 



f r ü h  davon gesprochen, dass das Fernsehen den f r ü h e r  den M i t t e l p u n k t  des 
Wohnzimmers bi ldenden T i sch  se iner  zent ra len R o l l e  a l s  Sammelpunkt der Fa- 
m i l i e  berauben wi rd :  "Während der T isch d i e  F a m i l i e  z e n t r i p e t a l  gemacht 
und d i e  um i h n  Sitzenden dazu angehalten hat te ,  d i e  Weberschiffchen der 
Interessen, der B l i cke ,  der Gespräche h i n  und her sp ie len  zu lassen und 
am Tuche der F a m i l i e  weiterzuweben, r i c h t e t  der B i l dsch i rm  d i e  Fami l i e  
z e n t r i f u g a l  aus ... N ich t  mehr zusammen s i n d  sie,  sondern nur noch b e i -  
einander, ne in  nebeneinander, b losse Zuschauer" (ANDERS 1968, S. 106). Das 
Fernsehen p räg t  a l so  - ebenso t i e f g r e i f e n d  wie  unbe,merkt - d i e  t äg l i chen  
Formen des f a m i l i ä r e n  Wohnens und Miteinander-Sprechens. 

S c h l i e s s l i c h  i s t  auch an den hohen Grad an Ruhestel lung zu denken, den 
Fernsehen se ine r  K l i e n t e l  abver langt.  Der Grad an Gespanntheit und Konzen- 
t r a t i o n  e n t s p r i c h t  i n  der Regel der  Norm ö f f e n t l i c h e r  Darbietungen, w ie  
Vorträgen, Konzerten oder Theateraufführungen, w i r d  h i e r  aber n i c h t  gegen- 
über e i n e r  rea len  Person oder Gruppe von Akteuren, sondern gegenüber einem 
nur  scheinbar f ü r  e inen s e l b s t  inszen ier ten,  massenhaft reproduz ier ten 
Bild-Geschehen erbracht .  Das Sich-Ereignende g i l t  j a  i n  W i r k l i c h k e i t ,  wenn 
es n i c h t  überhaupt konse rv ie r t  worden i s t ,  n i c h t  dem i n d i v i d u e l l e n  Zu- 
schauer, sondern - auch wenn man noch so f r e u n d s c h a f t l i c h - f a m i l i ä r  a l s  
Hausherr begrüsst, angesprochen und f ü r  das dem Moderator gegebene Gast- 
r e c h t  bedankt w i r d  - einem imaginären Durchschnittskonsumenten. 

D ie  Frage i s t  nun, was dem Fernsehen d iese b i s  i n  d i e  Pr iva tsphäre  so 
v i e l e r  Menschen h ine inre ichende Macht v e r l e i h t .  I s t  es, w ie  a l s  Antwort 
nahe l ieg t ,  d i e  Fasz inat ion  seines Angebotes an In fo rma t i on  und Unterha l -  
tung, se in  A t t r a k t i v i t ä t s -  und Ak tua l i t ä t swer t?  

E i n  so lcher  Hinweis auf d i e  p o s i t i v e n  Mögl ichke i ten  des Fernsehens tr i fft 
s i c h e r l i c h  Wesentliches, doch muss man s i c h  d i e  besondere Leistung, d i e  
das Fernsehen zur Vergegenwärtigung von W i r k l i c h k e i t  e r b r i n g t ,  noch ge- 
nauer vor  Augen führen. Zunächst erweckt das Fernsehen den Anschein, über 
a l l e ,  im  buchstäbl ichen Sinn alle Bereiche der  W i r k l i c h k e i t  zu informieren, 
j a  noch mehr, den Beschauer a l s  Mit-Einbezogenen h i n t e r  a l l e  Ku l issen t r e -  
ten,  an jedem Geschehen b e t e i l i g t  s e i n  zu lassen. Das "Medium der t o t a l e n  
Enthü l lung"  nennt POSTMAN das Fernsehen: "Nachdem man das Verteidigungs- 
budget, d i e  Energ iekr ise ,  d i e  Frauenbewegung und d i e  S t rassenk r im ina l i t ä t  
"gebracht"  hat, kommt man, ob schne l l  oder langsam, unweiger l i ch  auch auf 
den Inzest ,  d i e  Promisku i tä t ,  d i e  Homosexual i t ä t ,  den Sadomasochismus, d i e  
Probleme todkranker Menschen . . ." (POSTMAN 1983, S. 97). Das Fernsehen, 
auch wenn es s i c h  un te r  s taat l i chem Au f t rag  um-Niveau bemüht und sich,  
wenigstens te i lwe i se ,  au fk lä re r i sch -b i l dend  vers teht ,  ha t  noch vor kaum 
einem Tabu haltgemacht. D ie  Schwelle des Vorzeigbaren i s t  v ie lmehr immer 
we i te r  hinausgeschoben worden (w ie  i n  Text-Medien übr igens auch). Nur 
nebenbei s e i  schon h i e r  erwähnt, dass nach POSTMANs Auffassung diese en t -  
tabu is ie rende Funkt ion,  d i e  a l l e  Bereiche aufzuschl  iessen ve rsp r i ch t ,  dem 
Fernsehen gegenüber der  im  Verg le ich  dazu vo rs i ch t i g ,  beinahe prüde i n f o r -  
mierenden Schule einen be t räch t l i chen  Vorsprung an w i r k l i c h k e i t s e r s c h l i e s -  
sender K r a f t  v e r l e i h t  ( v g l .  S. 158 ff .). 

Das Verfügen über Geschehnisse aus a l l e n  Lebenssphären, vor  a l lem das Dra- 
matische, Besondere, auch Abse i t ige ,  i s t  jedoch nur das e ine  Moment der 
Fernseh-Präsentation. Das andere von nachha l t i ge r  Wirksamkeit bes teht  i n  
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dem durch das Fernsehen v e r m i t t e l t e n  Gefühl, durch d i e  Tei lhabe am Medium 
an der gesamten W i r k l i c h k e i t ,  d i e  Menschen überhaupt zugängl ich i s t ,  a k t i v  
b e t e i l i g t  zu sein.  Ob es s i c h  um einen Bombenanschlag im  Nahen Osten, e ine  
F lu tka tas t rophe i n  Bangla Desch, d i e  neueste Papstreise,  d i e  S i tzung des 
chinesischen Volkskongresses, j a  um d i e  Dialoge i n  e i n e r  d i e  Erde umkrei- 
senden Raumstation hande l t  - jeder  I n t e r e s s i e r t e  e r h ä l t  innerha lb  von 24 
Stunden über das Fernsehen an diesen Ere ign issen Zugang. 

Dabei wurde b i she r  nur  von den Sachinformationen des Fernsehens gesprochen, 
n i c h t  aber von seinem g igant ischen Angebot zum Hinwegschwimmen aus dem 
A l l t a g  i n  Sport-  und Sp ie l - ,  Abenteuer, Phantas t ik -  und Sc ience - f i c t i on -  
Welten. 

Einen makaber-eindrucksvollen Beleg f ü r  das durch Fernsehen v e r m i t t e l t e  
Gefühl des Dabei-Seins l i e f e r t e n  auch d i e  gräss l ichen Szenen, d i e  anläss- 
l i c h  des "Endspiels" der europäischen Fussba l lmeis ter  am 29. Mai 1985 aus 
Brüssel  " l i v e "  übertragen wurden. Dieser F a l l  b e s t ä t i g t  n i c h t  nur d i e  Ak- 
tualitäts-Annahme, sondern e r  z e i g t  auch in .dramat ischer  Weise, w ie  sehr 
uns d i e  Fernseh-Sicht i n  e ine  w idersprüch l iche Doppelbeziehung von i nne r -  
l i c h  erfahrener,  sch reck l i che r  "Nähe", r e a l  gesehen aber h i l f l o s  lassen- 
der Distanz zu w i r k l i chem Geschehen b r i n g t .  ( 4 )  

Wie immer Machart und I n h a l t  von Fernsehsendungen im  einzelnen zu bewerten 
se in  mögen, man muss s i c h  klarmachen, dass - be i  a l l e r  Sche inha f t i gke i t  
so lcher  Allgegenwartsangebote und -erfahrungen - durch Fernsehen f ü r  jeder -  
mann Wunsche e r f ü l l b a r  geworden sind, d i e  s i c h  Generationen von Menschen 
nur  durch so vergleichsweise scheu wirkende Vers innb i ld l i chungen wie den 
"Fliegenden Teppich", d i e  "Tarnkappeu oder das "Sich-an-andere-orte- 
Wünschen" herbeizuträumen vermochten. Se lbs t  H.G. WELLS "Zeitmaschine" 
w i r k t  dagegen i n  i h r e n  Mögl ichke i ten  begrenzt. I n  se iner  Wurzel, d i es  w i l l  
damit  gesagt sein,  schmeichelt das Fernsehen a l so  geheimen Al lmachts- und 
Grössenbedürfni ssen von Menschen, vor  a l  lem ihrem Wunsch, so 1 iesse s i c h  
zugesp i tz t  sagen,nach "Omnipräsenz". 

Dies i s t  keineswegs nur  nega t i v  zu sehen. Es wäre m. E. v ö l l i g  f a l sch ,  
Fernsehen aus pädagogischer S i c h t  nur abwertend zu sehen. Fernsehen, ge- 
nauer: D ie  Zugäng l ichke i t  der Welt durch m i t  e lek t ron ischen Kameras e i n -  
gefangene B i l d e r ,  ha t  e ine  g rossa r t i ge  Ausweitung der menschlichen Wahr- 
nehmungs- und f i k t i v e n  Erfahrungsmögl ichkei ten gebracht und damit e i n ,  
neues Gefühl des In-der-Welt-Seins se lbs t ve rs tänd l i ch  werden lassen, auf 
das zu ve rz i ch ten  n i c h t  s i n n v o l l  schiene. 

Das Doppelgesicht  des Fernsehens 

Aber dafür ,  dass - w ie  ANDERS sagt -, d i e  Ere ign isse zu uns kommen, s t a t t  
w i r  zu ihnen, muss auch e i n  P re i s  gezah l t  werden, der das lange Z e i t  zu 
wenig vergegenwärt igte negat ive  Doppelgesicht  des Fernsehens aufdeckt.  

4 Deutlich wird auch, wie sehr der randalierende Teil der Fussballfans bei 
seiner Gewaltausübung mit dem fernsehartigen Zuschnitt des Ereignisses 
als Bühne für seine Aktionen rechnet. 



Genau besehen we is t  d i e  Wiedergabe der Welt im  Fernsehen n i c h t  d i e  uns 
vorgegaukelte F ü l l e  auf.  W i r k l i c h k e i t  e r sche in t  im  Fernsehen immer verkürz t .  
D ie  erwähnte Zugäng l ichke i t  beschränkt s i ch  auf dasjenige, was von Kameras 
eingefangen, von Scheinwerfern ausgeleuchtet und i n  bewegte B i  1 der gebannt 
werden kann. Und das i s t ,  w ie  jeder  Fernseh-Akteur weiss, thematisch o f t  
beängstigend Eingeschränktes, Gekünsteltes und Se leg ier tes .  Auch d i e  Ex- 
k l u s i v i t ä t ,  d i e  den vor  dem Fernsehgerät s i tzenden Zuschauern durch d i e  
P r i v a t h e i t  der S i t u a t i o n  und durch d i e  persön l iche Darbietung der Program- 
me sugge r i e r t  w i rd ,  e rwe i s t  s i c h  a l s  I l l u s i o n .  Tatsäch l ich  werden n i c h t  
nur Ser ien w ie  "Da1 l a s "  oder "Denver" i n  beinahe fabr iksmässiger Weise 
massenproduziert; der  scheinbar einsame Fernseh-Betrachter s i t z t  i n  M i l -  
l i o n e n  von Exemplaren vor  dem selben Produkt ( a l s  Typ des "Massen-Eremi- 
ten",  w ie  ANDERS (1968, S. 102) t r e f f e n d  aus füh r t ) .  Ueberhaupt entschlüs- 
s e l t  s i ch  v i e l e s  am Fernsehverhalten, wenn man es a l s  Konsumtät igkei t  be- 
t r a c h t e t .  Der Warenaspekt i s t  im  Fernsehen n i c h t  nur i n  den Werbesendun- 
gen al lgegenwärt ig.  D ie  e inze lnen Sendungen s e l b s t  s i n d  Waren, d i e  s i ch  
nur  am Markt behaupten können, solange s i e  be i  einem Massenpublikum Ab- 
nahme f inden. Was s i c h  a l s  informierendes, unterhal tendes und w e l t e r ö f f -  
nendes Medium d a r s t e l l t ,  muss auch a l s  Massenproduktions-Anstal t von vor -  
g e f e r t i g t e r  phantomhafter, den Massengeschmack zug le i ch  widerspiegelnder 
und gängelnder Ware gesehen werden. S c h l i e s s l i c h  i s t  noch a l s  wesent l i -  
ches Bestimmungsmoment anzufügen, dass Fernsehen einen f a t a l e n  Zug dazu 
i n  s i ch  t r ä g t ,  das Ve rhä l t n i s  zwischen u rsp rüng l i ch  gegebener R e a l i t ä t  
und abbi ldender Reprodukt ion umzukehren. O f t  be f i nde t  s i c h  das Fernsehen 
n i c h t  mehr i n  e i n e r  dem E r e i g n i s  dienenden Funkt ion,  sondern das Fern- 
sehen scha f f t  s i c h  se lbe r  d i e  Ereignisse, d i e  den von ihm verkörperten 
Reprodukt ionsinteressen entsprechen. Fernsehen bestimmt beispielsweise, 
zu welcher Uh rze i t  Sportwettbewerbe s t a t t f i n d e n  und durch welche Inszenierung 
Spannung zuschauergerecht v e r d i c h t e t  werden kann. Fernsehen entscheidet 
dabei m i t ,  w ie  P o l i t i k e r  aussehen, reden und ag ieren so l l en .  Fernsehen 
ha t  durchaus d i e  Macht, w ie  das e i n l e i t e n d  b e r i c h t e t e  Be i sp ie l  von K a t r i n s  
"Spass am Dienstag" z e i g t ,  bestimmte Wochentage f ü r  K inder  lebenswerter 
erscheinen zu lassen. Auch von Erwachsenen w i r d  j a  b e r i c h t e t ,  dass s i e  
schon Tage im  voraus fe rnsehve rm i t t e l t en  Spor tere ign issen entgegenfiebern. 

Ehe auf d i e  Konsequenzen des Gesagten f ü r  das Ve rhä l t n i s  von Schule und 
Lehrer zum Fernsehen eingegangen wird,  seien noch Ergänzungen zu zwei Fra- 
gen angefügt, d i e  f ü r  e ine  solche Klärung grundlegend erscheinen: Erzeugt 
Fersehen beim Zuschauer P a s s i v i t ä t ?  I s t  Fernsehen se lbs t  der entscheiden- 
de Faktor  f ü r  d i e  m i t  ihm verbundenen Alltagsveränderungen? 

O f t  w i r d  s tereotyp davon gesprochen, dass Fernsehen be i  seinen Zuschauern 
P a s s i v i t ä t  hervorbr inge (und dementsprechend von der Schule kompensato- 
r i  sch e ine  a k t i v e  R o l l e  ge fo rde r t  1. Eine genauere Betrachtung z e i g t  immer- 
h in ,  dass Fernsehen den Bet rachter  äusse r l i ch  weitgehend r u h i g s t e l l t .  
R i c h t i g  i s t  an diesem Argument auch, dass Fernsehen immer schon vorpro- 
grammierte Informat ionen, Deutungen und Phantasien - auch Schn i t te ,  D r t s -  
und Szenenwechsel - l i e f e r t  ( v g l  . STURM 1985 "Die fehlende Ha1 bsekunde") , 
welche seine Konsumenten weder a k t i v  m i tges ta l t en  n o c h - i n n e r l i c h  ausre i -  
chend ve ra rbe i t en  können. Gerade d iese Eigenart-des Fernsehens f ü h r t  dazu, 
dass d i e  Bet rachter ,  d i e  s i c h  auf  se in  Angebot einlassen, i n n e r l i c h  o f t  
hochakt iv se in  müssen. Wie sehr Zuschauer angespannt s ind,  be leg t  n i c h t  
nur d i e  oben erwähnte Unterdrückung von Körper funkt ionen und gese l l i gen  

Impulsen; jeder  B l i c k  i n  gebannte K inderges ich ter  vor  dem Fernseher kann 
d ies  zusä tz l i ch  bestä t igen.  Aus pädagogischer S i c h t  w i r d  man a l so  sagen 
können, dass Fernsehen gerade wegen der von ihm ausgelösten inneren E r l eb -  
n i s i n t e n s i t ä t  nach e i n e r  Vorsorge f ü r  d i e  Aufarbei tung des Angestauten und 
Uner led ig ten ve r l ang t .  

Zum E i n f l u s s  des "Faktors" Fernsehen: D ie  häu f i g  gebrauchte Redeweise von 
dem ( d i e s  oder jenes bewirkenden) Fernsehen d a r f  n i c h t  so verstanden wer- 
den, a l s  ob es einen ausgrenzbaren medialen Faktor  "Fernsehen" gäbe, dem 
a l l e i n  spez i f i s che  Wirkungen zugeschrieben werden können. Fernsehen i s t  
n i c h t  e i n  i s o l i e r t  handhabbares Kommunikationsmittel, über das Menschen 
f r e i  verfügen können, sondern d i e  Ex is tenz und d i e  d e r z e i t  vor f indbare  
Form des Fernsehens s i n d  se lbs t  Ausdruck komplexer technischer,  ökonomi - 
scher und p o l i t i s c h e r  Entwicklungen. E r s t  durch i h r  Zusammenwirken ent -  
s t e h t  d i e  oben beschriebene doppel te Wirkung des Fernsehens a l s  we l t e r -  
schliessendes und zug le i ch  e ine  Scheinwelt erzeugendes Phänomen. Fernsehen 
i s t  a l so  n i c h t  Ursache, sondern se lbs t  Produkt g e s e l l s c h a f t l i c h e r  Verän- 
derungen. Wie sehr Fernsehen i n  d i e  komplexe R e a l i t ä t  unserer Gese l lschaf t  
e i  ngewoben i s t ,  darauf we i s t  d i e  medi en theo re t i  sche Grundei n s i c h t  h in ,  
dass ohne Fernsehen das Zusammenleben i n  industr iel l -demokrat ischen Gross- 
gese l l  schaften kaum denkbar wäre. Nur e i n  Massenkommunikationsmittel w ie  
Fernsehen kann d i e  auseinanderstrebenden Lebensbereiche eines solchen Ge- 
b i l d e s  - so d i e  Kernaussage - überhaupt zusammenhalten und e i n  Mass an 
I n f o r m i e r t h e i t  und Uebereinstimmung sichern,  das a l l e  Gese l l scha f t sm i tg l i e -  
der  verb indet  . 
D ie  naheliegende Gefahr, d i e  d i r e k t e  gesellschaftsverändernde Wirkmächtig- 
k e i t  von i s o l i e r t  be t rachte ten S c h r i f t -  oder Mediensystemen zu überschät- 
zen, i s t  auch e i n  Grund dafür ,  dass N e i l  POSTMANs Analyse "Das Verschwin- 
den der K indhe i t "  - sosehr i h r  im  vor l iegenden Text i n  v i e l e n  höchst 
f r uch tba r  erscheinenden Einzelaussagen g e f o l g t  w i r d  - i n  i h r e r  Gesamtaus- 
sage m i t  D is tanz zu sehen i s t .  Wenn POSTMAN davon sp r i ch t ,  dass S c h r i f t  
und Fernsehen Phänomene wie d i e  K indhe i t  hervorbr ingen oder zum Verschwin- 
den br ingen können ( v g l  . 1983, S. 81, dann muss d a r i n  e ine  Ueberschätzung 
von - se lbs t  komplex verursachten - medialen Formen gesehen werden. E i n  
unabhängig davon g ü l t i g e r  POSTMAN-Gedanke i s t  jedoch h i l f r e i c h ,  d i e  grund- 
s ä t z l i c h e  Konkur renzs i tua t ion  zwischen Fernsehen und Schule i n  e i n e r  Weise 
zu verstehen, welche den b isher igen Ueberlegungen gerecht w i rd .  

Fernsehen a l s  Konkurrent der  Schule 

Nach POSTMAN kann d i e  dramatische Veränderung i n  der Beziehung zwischen 
Fernsehen und Schule nur  zureichend verstanden werden, wenn man s i c h  F o l -  
gendes vergegenwärt igt  (POSTMAN 1983, S. 23 f., 56 f., 158 ff. und 169 f . ) :  
Der Zugang zu e i n e r  q u a l i f i z i e r t e n  Weltkenntnis,  j a  überhaupt zur Erwach- 
senen-Kultur, f ü h r t  nach dem h i s t o r i s c h  g ü l t i g e n  Bi ldungsverständnis über 
den langen, m i t  hohen Anstrengungen verbundenen Weg des Lernens der Ku l -  
tu r techn iken.  D ie  Schule b e s i t z t  das Monopol f ü r  e i n  solches i n s t i t u t i o -  
n e l l  auf v i e l e  Jahre e rs t reck tes  Lernen und damit auch den Schlüssel  zur  
Erwachsenenwirkl ichkei t .  M i t  der Ausbrei tung des Fernsehens und der  ihm 
eigenen " t o t a l e n  Enthü l lung"  von W i r k l i c h k e i t  ha t  s i c h  jedoch e ine  r a d i -  
k a l e  Wandlung vol lzogen. Da seine B i l d e r  - so POSTMAN - ohne besondere 



Anstrengungen und Vorkenntnisse schon i m  f rühen A l t e r  aufgenommen werden 
können, v e r s p r i c h t  es schon Kindern, ihnen mehr von der Welt zu zeigen, 
a l s  d ies  d i e  Schule jemals könnte. Und d i e s  auch noch ohne den P re i s  der 
von der Schule geforder ten jahrelangen tr iebunterdrückenden Lernanstren- 
gungen! Fernsehen, so POSTMANs These, v e r m i t t e l t  a l so  schon Kindern d i e  
Vors te l lung,  dass Weltwissen i n  anstrengungsarmer Weise nach dem P r i n z i p  
des l u s t v o l l e n  Konsumierens erworben werden kann. 

Soweit d iese Ueberlegung stimmt - und e in iges  s p r i c h t  da für ,  dass s i e  We- 
sen t l i ches  trifft -, wäre es v i e l  zu ku rzs i ch t i g ,  Fernsehen b loss  a l s  e ine  
A r t  technisch-mediale Konkurrenz zur Schule zu sehen, Fernsehen a l so  im  
wesent l ichen dem Bere ich  techn ischer  Verbesserung und Innovat ion  von I n -  
format ionsweitergabe zuzuordnen. A l l e s  deute t  darauf hin,  dass Fernsehen 
n i c h t  b loss  e ine  technische A l t e r n a t i v e  d a r s t e l l t ,  w ie  man s i c h  etwa en t -  
scheiden kann, ob man s i c h  m i t  einem Schaber oder m i t  einem e lek t r i schen  
Rasierapparat  den B a r t  s t u t z t  oder m i t  der Hand oder e i n e r  Gesch i r rspü l -  
maschine T e l l e r  und Gläser r e i n i g t .  Fernsehen sche in t  v ie lmehr Schule t a t -  
säch l i ch  i n  ihrem Nerv, d. h. i n  dem von i h r  im  Kultur-Vermittlungsprozess 
beanspruchten Monopol zu t r e f f e n .  Fernsehen erweckt i m  geheimen zumindest 
den Anschein, dass es das "Geheimnis" der Welt  zug le i ch  authent ischer  und 
anstrengungsärmer zugängl ich machen könne a l s  Schule. Authent ischer inso-  
f e rn ,  a l s  d i e  Enthü l lung aller Wirk l i chke i t sbe re i che  über das k u l t u r e l l  
zens ie r te  Angebot der  Schule w e i t  hinausgeht und a l s  überhaupt B i l d e r  d i e  
ursprüng l ich-archa ische Schaulust des Menschen anzusprechen vermögen und 
ihm damit nahelegen, besser a l s  durch Sprache und Texte i n s  Wesen der W i r -  
k l i c h k e i t  e indr ingen zu können. Anstrengungsärmer insofern ,  a l s  d ies  ohne 
den von der Schule f ü r  den Erwerb der  Ku l tu r techn iken e ingeforder ten Sub l i -  
mierungsprozess geschehen kann. 

D ie  Ansicht ,  dass das Fernsehen zu e i n e r  monopolbrechenden A l t e r n a t i v e  der  
Schule werden könnte, w i r d  we i t e r  ges tü t z t ,  wenn man s i c h  d i e  Mot ive ver -  
gegenwärt igt ,  aus denen Schule überhaupt hervorgegangen i s t .  H i s t o r i s c h  
gesehen i s t  Schule a l s  e ine  küns t l i che  Lernwel t  e i n g e r i c h t e t  worden, i n  
der Heranwachsenden jene Erfahrungen v e r m i t t e l t  werden so l len ,  d i e  ihnen 
i h r e  pr imäre Lebensumwelt (Famil ie,  Beruf ,  A l l t ags leben )  aufgrund i h r e r  
Begrenzthe i t  n i c h t  v e r m i t t e l n  kann. Die Schule versucht d iese Le is tung m i t  
den i h r  eigenen M i t t e l n  zu erbr ingen: einem gefächerten, an d i e  Person von 
Lehrern gebundenen U n t e r r i c h t ;  durch Sprechen, Texte und mediale Anschau- 
ungsmi t t e l  . 
Muss Fernsehen gegenüber einem solchen, gleichsam "ve ra l t e ten "  Medienange- 
bo t  n i c h t  t a t s ä c h l i c h  über legen erscheinen? Und ha t  a l s o  n i c h t  POSTMAN m i t  
se iner  Behauptung recht ,  dass das Fernsehen i n  den Augen der Heranwachsen- 
den der Schule i h r  "Geheimnis" en t r i ssen  h ä t t e  - m i t  dem damit  verbundenen 
Bedeutungsverlust f ü r  schul isches Lehren? 

Genauer besehen, s t e l l t  s i c h  d i e  Sachlage d i f f e r e n z i e r t e r  dar. Zwar tr i f ft 
es durchaus zu, dass das Fernsehen zum geheimen Hauptkonkurrenten der  Schu- 
l e  geworden i s t ,  der Ere ign isse weitaus besser und umfassender b i l d h a f t  
zugängl ich machen kann. Es g i b t  aber zwei gewicht ige  Argumente, welche d i e  
for tdauernde Bedeutung der Schule bestät igen, j a  s i e  i n  einem neuen L i c h t  

erscheinen 1 assen. Der e r s t e  Gedanke: D ie  bewegten B i l d e r  der Te lev i s i on  
1 i .e fern  n i c h t  dasselbe, was schu l ische - sprach- und t e x t o r i e n t i e r t e  - B i l -  
dung ausmacht. S c h r i f t -  und Leseku l tu r  i s t  n i c h t  nur weniger, sondern auch 
anderes und mehr a l s  B i l d k u l t u r ,  j a  B i l d e r  und Symbole s i nd  ohne Aneignung 
der Ku l tu r techn iken des Lesens, Schreibens und I n t e r p r e t i e r e n s  nur  begrenzt 
verstehbar. Das zweite Argument: Fernsehen f ü h r t  zwar s i n n l i c h e  B i l d e r f ü l l e  
vor, t a t s ä c h l i c h  i s t  jedoch d i e  von ihm gebotene Wel tvermi t t lung zen t ra l  
p roduz ie r t  und s t a n d a r d i s i e r t  und i s t  d i e  von ihm geschaffene Kommunika- 
t i o n s s i t u a t i o n  s t a r r  und dok t r i nä r .  D ie  Schule ve r füg t  dagegen t r o t z  i h r e r  
p r i n z i p i e l l e n  K ü n s t l i c h k e i t  und i h r e s  Vermit t lungscharakters über d i e  Mö- 
g l i c h k e i t ,  W i r k l i c h k e i t  durch d i e  Person der  Lehrer immer neu lebend ig  
werden zu lassen und d i e  Schüler dadurch zur i n d i v i d u e l l e n  und se lbs tänd i -  
gen Aneignung und Auseinandersetzung m i t  i h r  anzuregen. Das bedeutet :  I n  
der Schule i s t  jemand anwesend, der a l s  Person f ü r  das e ins teht ,  was ver -  
m i t t e l t  wird; i n  der Schule kann gesprochen, d i s k u t i e r t ,  unmi t te lbare  Er -  
fahrung einbezogen, Phantasie und E i g e n a k t i v i t ä t  ausgelebt werden; i n  der  
Schule kann nachgedacht und -gef ragt ,  w iede rho l t  und v e r t i e f e n d  nachge- 
boh r t  werden. 

Ohne d i e  Grenzen von Schule, d i e  i n  ihrem Charakter a l s  künst l ich-sekundä- 
r e  Le rnans ta l t  l iegen, verleugnen zu wollen, w i r d  man a lso  sagen können, 
dassdie immer w e i t e r  vordringende Okkupation der  Erfahrungswelt  der Heran- 
wachsenden durch d i e  aus zwei ter  Hand stammende B i l d e r w e l t  des Fernsehens 
der  Schule Anlass g i b t ,  s i c h  auf  d i e  eigenen Stärken zu besinnen. I n  e ine r  
überraschenden Umkehrung der  Verhä l tn isse w i r d  a lso  Schule i h r e  Mögl ich- 
k e i t e n  zur  unmit te lbaren, e igentä t igen,  aufarbei tenden Begegnung m i t  Per- 
sonen, Dingen, S i t ua t i onen  - d i e  Fernsehen immer schon voraussetz t  - zu 
nutzen und auszubauen haben. Schule a lso  a l s  Medium, das i n  der S inn l i ch -  
k e i t  der i n  i h r  möglichen E r fah rungskons t i t u t i on  der Abs t rak t i on  der Fern- 
sehvermi t t lung entgegenzuarbeiten h ä t t e  (während zug le i ch  Fernsehen wesent- 
l i c h e  Funkt ionen der  f i k t i v e n  Begegnung m i t  W i r k l i c h k e i t  an s i c h  z i e h t ) .  

Ueber den schul ischen Umgang m i t  Fernsehen 

Was f o l g t  daraus konkre t  f ü r  d i e  t ä g l i c h e  A r b e i t  des Lehrers? 

Zunächst s o l l t e  d i e  Schule n i c h t  i n  den Feh ler  v e r f a l l e n ,  nach dem Muster 
i h r e r  l ang jäh r i gen  Beziehung zur  T r i v i a l l i t e r a t u r  den Fernsehkonsum von 
Kindern und Jugendlichen e in fach  abzuwerten, gleichsam a l so  den Bann des 
Fernsehens dadurch brechen wollen, dass das Fernsehen den ihm p a r t i e l l  
Ver fa l lenen v e r l e i d e t  werden s o l l .  Fernsehen i s t  e ine  unumkehrbare, v i e l -  
f ach  p o s i t i v e  Entwicklung, d i e  man n i c h t  e in fach  pädagogisch wegpredigen 
kann. D ie  r i c h t i g e  Weise des Umgangs m i t  Fernsehen bestünde vielmehr da r i n ,  
d i e  vorhandenen Fernseherfahrungen von Heranwachsenden ernstzunehmen, 
ihnen aber durch d i e  Nutzung der Mögl ichke i ten  zur  E i g e n a k t i v i t ä t  und zur  
i n tens i ven  persön l ichen Begegnung i n  der Schule r e l a t i v i e r e n d e  Erfahrungen 
entgegenzustel len.  So so1 1 t e  man etwa Kindern, wenn s i e  Fernsehsendungen 
gleichsam a l s  "F i lm  i n  ihrem Kopf" (BACHMAIR] i n  d i e  Schule tragen, Sp ie l -  
räume einräumen f ü r  "Nachinszenierungen" und "Nachspiele" (ROGGE) , kurz, 
zum Aufarbe i ten  und Ausagieren der s i e  bedrängenden B i  1 der, Phantasien und 
Spannungen (auch i n  der  Gruppe se lbs t ) .  Wesent l ich i s t  auch, fe rnsehvermi t -  
t e l t e  Erfahrungen thematisch i n  den U n t e r r i c h t  einzubeziehen und zu v e r t i e -  
fen.  



Sinn los  schiene es, wenn Schule i h r  Konkurrenzverhäl tn is zum Fernsehen 
dadurch aufheben wo l l t e ,  dass s i e  Fernsehen zu kopieren versuchte. Schule 
wäre sch lecht  beraten, wenn s i e  se lbs t  das bessere Fernsehen se in  möchte. 
D ie  Schule s o l l  se lbs t ve rs tänd l i ch  f ü r  i h r e  Lern- und Bildungsprozesse 
ze i  tgemässe mediale Da rs te l  lungsformen einsetzen, i h r e  Hauptaufgabe 1 i e g t  
jedoch n i c h t  im  Verdoppeln des durch F i lme oder Kassetten Vermi t te l ten ,  
sondern i n  se iner  Ergänzung und ge i s t i gen  Verarbeitung. P rak t i sch  gesehen 
s o l l t e  d i e  Schule den Schülern a l s  Welt der konzen t r i e r t en  Inha l tser fahrung,  
des Experimentierens, des kommunikativen Austauschs, der prak t ischen Be- 
s tä t i gung  und a l l e r  Formen der E i g e n a k t i v i t ä t  entgegentreten. 

Schule s o l l t e  s i c h  auch darauf konzentr ieren, das i n  der P a s s i v i t ä t  des 
Medienkonsums an Problemen und Fragen Liegengebliebene aufzugrei fen,  j a  
denen, deren Sprachfäh igke i t  durch das Medien-Konsumieren bedroht i s t ,  
überhaupt wieder e i n  B e i s p i e l  und Anregung f ü r  das eigene Sprechen zu ge- 
ben. Wicht ig  e rsche in t  h i e r  der  Gedanke e i n e r  Seminarteilnehmerin. Im An- 
schluss an d i e  Idee der "generat iven Themen" von Paulo FREIRE ( v g l .  1973, 
S. 71 f f . )  sprach s i e  davon, dass Schule aus dem Wust der Fernseherfahrun- 
gen d i e  generat iven Themen der Heranwachsenden und unserer g e s e l l s c h a f t l i -  
chen S i t u a t i o n  herauszuarbei ten hät te .  Zum Wesen der Schule würde es, so 
gesehen, auch gehören, i h r e  I n h a l t e  immer über d i e  Person, d. h. d i e  I n d i -  
v i d u a l i t ä t  und d i e  Ve ran twor t l i chke i t  des Lehrers v e r m i t t e l n  zu können. 
Schule würde dann k lar legen,  dass unsere W i r k l i c h k e i t  n i c h t  aus einem 
Chaos von B e l i e b i g k e i t  und s i c h  n i v e l l i e r e n d e r  Un te rsch ied l i chke i t  be- 
stehen d a r f  (das a l l e s  " g l e i c h - g ü l t i g "  macht), sondern dass es e i n  perso- 
n e l l e s  Einstehen f ü r  Gedanken und Forderungen g i b t .  Dazu gehört  auch, dass 
Lehrer Heranwachsenden n i c h t  d i e  Widerstände, Anstrengungen und K o n f l i k t e  
verschweigen und ersparen dürfen, m i t  denen es s i c h  im  Leben und Lernen 
auseinanderzusetzen g i l t .  Massenkommunikation i s t  l a t e n t  a l s  Verwöhnungs- 
s i t u a t i o n  angelegt. Verantwor t l i che B i ldung muss s i c h  am Auf und Nieder 
w i r k1  ichen Lebens o r i e n t i e r e n  (BACHMAIR: am "Rea l i t ä t sp r i nz ip " )  und d a r f  
n i c h t  auf  ve ran twor t l i ch  d a r g e s t e l l t e  ( s t e t s  d i e  Eigenständigkei  t des an- 
deren achtende) S p e r r i g k e i t  ve rz i ch ten  ( v g l  . zur p r i n z i p i e l l e n  P o s i t i o n  
BACHMAIR 1985, S. 152 f f . ) .  

Neben a l lem h i e r  Genannten kann es s c h l i e s s l i c h  auch a l s  Aufgabe der Schu- 
l e  angesehen werden, den Schülern H i l f e n  zu geben, durch sach l iche E in-  
b l i c k e  i n  seine "Machartu (und ohne mora l is ie rende Abwertung) Fernsehen 
zug le ich  p r a k t i s c h  und "des i l l us ion ie rend"  zu er leben. A l s  Methoden b i e t e n  
s i c h  dazu z. B. das eigene Hers te l l en  e ine r  Kassette und der Besuch eines 
Studios an oder d i e  Analyse von Fernsehsendungen. Dies a l l e s  z i e l t  darauf 
ab, durch eigene P r o d u k t i v i t ä t  und durch das Kennenlernen der Bau- und 
Entstehungsmuster von Fernsehsendungen d i e  "Magie" der dabei entstehenden 
B i l d e r  aufzuheben. 
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