
Ö S T E R R E I C H I S C H E A K A D E M I E D E R W I S S E N S C H A F T E N 
P H I L O S O P H I S C H - H I S T O R I S C H E K L A S S E 

SITZUNGSBERICHTE, 493. B A N D 

MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR G E G E N W A R T S V O L K S K U N D E 
Nr. 18 

Gegenwartsvolkskunde 
und Jugendkultur 

Referate des 2. Internationalen Symposions 
des Instituts für Gegenwartsvolkskunde der 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
vom 4. bis 8. Juni 1985 in Mattersburg 

Herausgegeben von 

K L A U S B E I T L 

R e d i g i e r t v o n 

E V A K A U S E L 

V E R L A G 
D E R ÖSTERREICHISCHEN A K A D E M I E D E R W I S S E N S C H A F T E N 

W I E N 1987 



Universitäts-
Bibliothek 
München 

V o r g e l e g t v o n w. M . O S K A R M O S E R 

i n der S i t z u n g a m 9. A p r i l 1986 

A l l e R e c h t e vorbeha l ten 

- I S B N 3 7 0 0 1 1 1 8 6 X 

C o p y r i g h t © 1987 by 
Österreichische A k a d e m i e der W i s s e n s c h a f t e n 

W i e n 

F o t o s a t z u n d D r u c k : F . Se i tenberg Ges . m . b . H . , 1050 W i e n 



I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

K L A U S B E I T L : V o r w o r t 5 

K L A U S B E I T L : M e r k m a l : Jugendl i cher . Einführung zum 
S y m p o s i o n 9 

H E R B E R T H R A C H O V E C : Unpassende A n p a s s u n g . E n t w i c k l u n g s 
formen von W i d e r s t a n d in J i m J a r m u s c h s „Stranger than 
Parad i se " 2 2 

R O L F S C H W E N D T E R : W a r u m gibt es Subkulturen? 2 8 

G E R T R A U D L I E S E N F E L D : W i r s ind jung, die W e l t ist offen . . . 
V o m „In-Sein" der J u g e n d l i c h k e i t 3 9 

M I C H A E L M I T T E R A U E R : Prob leme der histor ischen Jugend
forschung a m B e i s p i e l der E n t w i c k l u n g von Jugend
gruppen 5 7 

G E R T R U D E L A N G E R - O S T R A W S K Y : Mädchenalltag i m ^ . J a h r 

hundert. R o l l e n b i l d und Realität 5 9 

B A R B A R A S C H L E I C H E R - H E L M U T P . F I E L H A U E R : Rote Jugend 

i n W i e n - 1 9 1 8 bis 1 9 3 4 7 1 

O L A F B O C K H O R N : „Red ' n i cht so, wei l sonst k o m m s t nach 
D a c h a u . " A s p e k t e eines v o l k s k u n d l i c h e n Pro jekts über 
K i n d h e i t u n d J u g e n d in W i e n zwischen 1 9 3 8 und 1 9 4 5 . . 8 4 

H A N N E L O R E F I E L H A U E R : Z u r berufl ichen Integrat ion von 

Jugendl i chen a m B e i s p i e l von Jugend l i chen ohne L e h r 
stelle 1 0 1 

J O S E F M A N N E R T : Selbstverständnis u n d Zukunf tsvors te l lun 
gen der ländlichen J u g e n d 1 2 0 

E R N S T G E H M A C H E R : L e i s t u n g oder Selbstent fa l tung — 
K r a w a t t e oder Jeans? D i e R e l a t i o n zwischen psychischer 
u n d mater ie l ler Ausprägung von J u g e n d k u l t u r 1 3 4 



4 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

H E L M U T E B E R H A R T : D i e Z e i t s c h r i f t „Landjugend". E i n B e i 
t rag zur Rezept i ons f o r s chung 138 

J O H A N N E S M O S E R - A D E L H E I D S C H R U T K A - R E C H T E N S T A M M : 

D i e Jugendze i tschr i f t R e n n b a h n - E x p r e s s : P r o d u k t oder 
Produzent jugendl i cher K u l t u r ? 158 

U L R I K E A G G E R M A N N - B E L L E N B E R G : D a s Mädchen von Seite 1. 

Rol lenk l i s chees i n Mädchen- , F r a u e n - u n d Jugendzei tschr i f 
ten der achtz iger J a h r e 177 

M I C H A E L M A R T I S C H N I G : Schöner V o g e l J u g e n d . K l e i d u n g und 
V e r k l e i d u n g J u g e n d l i c h e r heute 199 

M A R I N A F I S C H E R - K O W A L S K I - H A R A L D H U B E R : J u g e n d und 

M u s i k — M u s i k der J u g e n d 244 

H A N N J O S T L I X F E L D : A u f s t i e g u n d Niedergang autonomer 

Jugendzentren i m Schwarzwälder K i n z i g t a l 252 

E L E O N O R E H A C K L A E N D E R : „Dienst am Nächsten" — akt ive 
Car i tas i n der F r e i z e i t 262 

F R A N Z G R I E S H O F E R : Jungbürgerfeiern in Österreich. D i e 

Jungbürgerfeiern als M a n i f e s t a t i o n e n des s taat l i chen Selbst
verständnisses 274 

U T E M O H R M A N N : J u g e n d f o r s c h u n g i n der D D R — unter be
sonderer Berücksichtigung v o l k s k u n d l i c h e r Untersuchungen 
zur Jugendweihe 307 

V i L M O S V O I G T : J u g e n d k u l t u r f o r s c h u n g heute in U n g a r n — aus 
der S i cht der F o l k l o r i s t e n 321 

M A J A P O V R Z A N O V I C : F o r s c h u n g e n zur J u g e n d k u l t u r in Jugo
s lawien heute 331 

S U S A N N E L A C H - E D I T H W E I N L I C H : Lücken im V o l k . Über die 

Verknüpfung der n i cht vorhandenen Theor ie m i t der vor
handenen E m p i r i e . P r o j e k t der Student ( inn)en am Inst i tut 
für V o l k s k u n d e der Universität W i e n 347 

M A R T I N S C H A R F E : E i n e Lücke in der V o l k s k u n d e ? A m E n d e 
F r a g e n — wie s ich ' s für e in S y m p o s i o n gehört 353 

R O L F S C H W E N D T E R : Résumé des S y m p o s i o n s 358 

A b b i l d u n g e n 363 



D I E J U G E N D Z E I T S C H R I F T R E N N B A H N - E X P R E S S : 
P R O D U K T O D E R P R O D U Z E N T J U G E N D L I C H E R K U L T U R ? 

J O H A N N E S M O S E R — A D E L H E I D S C H R U T K A - R E C H T E N S T A M M 

B e i der Suche nach e inem B e r e i c h , der geeignet schien, Aussagen 
über J u g e n d k u l t u r zu er lauben, verfestigte s i ch allmählich die Idee, sie 
durch die B r i l l e einer Jugendzei tschr i f t zu betrachten. Selbst schon seit 
längerem nicht mehr i m K r e i s e der Interessenten, wußten wir natürlich 
nicht , was denn d a m o m e n t a n so „in" ist . U n s e r B l i c k fiel auf das altbe
kannte B r a v o und den R e n n b a h n - E x p r e s s , dessen E x i s t e n z uns durch 
Werbesprüche bekannt war . U n d siehe da , m i t unserer manipul ier ten 
A u s w a h l lagen w i r gar n i cht so schlecht: D e r R e n n b a h n - E x p r e s s hat für 
uns n icht nur den V o r t e i l einer österreichischen Ze i tschr i f t , sondern 
erreicht durch seine Auf lage die größte L e s e r z a h l i m Jugend-Zeitschri f 
ten-Sektor . B e i e inem Besuch i n der R e d a k t i o n wurden uns Hefte seit 
1974 zur Verfügung gestellt 1 . 

W i r sehen unser Referat n i cht als i so l ierten u n d abgeschlossenen 
B e i t r a g zum T h e m a Jugendkul tur , sondern als D i skuss i onsbe i t rag u n d 
-grundlage über Möglichkeiten und Grenzen einer Zei tschr i f tenanalyse 
u n d über die S i tua t i on heutiger Jugend , die m a n als konservat iv , reak
tionär, uninteress iert oder destrukt iv u n d negativ bezeichnet, die auf 
der anderen Seite durch akt ives E i n s e t z e n gegen W a l d s t e r b e n , gegen 
K r a f t w e r k e und für ein neues Umweltbewußtsein oder alternatives 
Gedankengut von s ich reden macht . E i n e Jugend , für die s ich al lgemein 
bei den momentanen Zukunftsauss i chten die U m k e h r u n g eines S p r u 
ches bewahrheiten dürfte: K i n d e r haften für ihre E l t e r n . 

D i e Jugend müsse i n ihrer F u n k t i o n als K o n t r a s t w e l t zum Leben 
der E t a b l i e r t e n und die wechselseit ige Abhängigkeit der beiden 
K u l t u r e n vers tanden werden, meint der P s y c h o a n a l y t i k e r Hans-Jürgen 
W i r t h 2 . E r sieht die Jugend als Symptomträger, die den gemeinsamen 

1 Dafür u n d für die Bere i tschaf t zu Interv iews möchten w i r uns an dieser 
Stel le bei der R e d a k t i o n bedanken . 

2 H A N S - J Ü R G E N W I R T H , D i e Schärfung der S inne . Jugendpro tes t als per
sönliche u n d ku l ture l l e Chance . F r a n k f u r t / M . 1 9 8 4 , S. 1 2 . 
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P r o b l e m s t a n d entlarve. D i e C h a n c e n einer Jugendkul tur forschung 
bestehen also n i cht nur d a r i n , aufklärend zu w i r k e n u n d verstehen zu 
lernen. Sie k a n n auch i m Sinne einer Subkul tur forschung zu globalen 
Aussagen führen u n d hat für unsere gesamte Gesel lschaft die F u n k t i o n 
eines Barometers . Gerade eine so v i e l gelesene Ze i t schr i f t k a n n neuen 
Trends u n d Tendenzen R e c h n u n g tragen, sie in i t i i e ren , verbreiten, 
manipu l i e ren oder negieren. U n s e r Z i e l i s t es nun n icht , das W i r r w a r r 
gegenseitiger Beeinf lussung zwischen R e d a k t i o n u n d L e s e r zu lösen, d a 
beide F a k t o r e n durch unzählige feine N u a n c e n vers t r i ck t s ind u n d oft 
unbewußt auf die Z ie lgruppe w i r k e n . H i e r i n stecken auch die Grenzen 
und Schwier igke i t en einer Ze i tschr i f tenanalyse . E s sol l versucht 
werden, die D a r s t e l l u n g der J u g e n d i n der Ze i tschr i f t zu beleuchten, wie 
sie angesprochen u n d eingeschätzt w i r d , wobei natürlich dem W a n d e l 
auch e in S c h w e r p u n k t zufällt. I m m e r h i n stehen uns 12 Jahrgänge zur 
Verfügung. Setzt m a n das Lebensa l ter der Ado leszenz zwischen 12 /13 
und 2 4 / 2 5 an , entspr icht dies ungefähr einer Generat ion Jugendl icher . 
In d iesem Z u s a m m e n h a n g so l l auf die personelle F l u k t u a t i o n als 
spezifisches M e r k m a l von J u g e n d k u l t u r hingewiesen werden. 

E i n erster S c h r i t t der A n a l y s e g ing i n R i c h t u n g quant i tat iven 
Verg le i chs der Ze i tschr i f t i m L a u f e der J a h r e , ging also d a h i n , thema
tische und inhal t l i che Schwerpunktver lagerungen herauszufinden. In 
der nächsten Phase arbeiteten w i r an H a n d ausgewählter Beispie le 
M e r k m a l e qual i tat iver Veränderungen heraus. D a r a n re ihten s i ch dann 
noch spezifische Frageste l lungen nach nat ionalen C h a r a k t e r i s t i k a , der 
K o n t a k t n a h m e der Ze i tschr i f t m i t dem L e s e r in Sprache und W e r 
bung u n d gesel lschaftspol it ische Tendenzen der R e d a k t i o n . D i e P o s i 
t ion der Ze i t schr i f t bei Eigenpräsentation als K u m p e l , nüchterner 
Ber ichterstat ter oder kr i t i s cher Beobachter rückt auch das Interesse an 
der R e a k t i o n und Rezept i on durch L e s e r ins Z e n t r u m . V o n den zwei 
Möglichkeiten, der quanti f iz ierbaren Fragebogenerhebung und offenen, 
qual i tat iven Gesprächen m i t Jugend l i chen , erwies s i ch die zweite 
Methode als zielführend, wie a n anderer Stel le noch erläutert w i r d . 

D i e E n t w i c k l u n g des R e n n b a h n - E x p r e s s 

Geht m a n davon aus, daß eine Ze i tschr i f t i m m e r auch ihre Z i e l 
gruppe widerspiegelt , l iegt auch umgekehrt der Schluß nahe, daß sie i n 
ihrer E n t w i c k l u n g auch kul ture l le Veränderungen ihrer L e s e r berück
sichtigt u n d repräsentiert. E i n kurzer Abriß der Geschichte dieses B l a t 
tes sol l also mehr sein als ein V e r g l e i c h der Se i tenanzahl i m Laufe der 
Jahre . 
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Z i t a t aus den R E - M e d i a d a t e n 1980: „Die Geschichte l iest s i ch wie 
e in modernes Märchen: D r e i 13jährige Schüler gründen aus Spaß eine 
k le ine Z e i t u n g — 12 J a h r e später i s t dieses kle ine B l a t t e r l die erfolg
reichste I l lustr ierte i m L a n d . " 3 D i e Gründung dieser Ze i tschr i f t fällt in 
das J a h r 1968. Se lbs t i ron isch mutet 10 J a h r e später der B l i c k auf die 
Anfänge h i n s i c h t l i c h dieses bedeutungsvol len Jahres an : 

„Man sollte meinen , alle Schülerzeitschriften, die i n diesem J a h r 
entstanden s ind , hätten automat isch revolutionär sein müssen, aufmüp
fig, gegen die Obr igke i t , gegen die E r w a c h s e n e n und vor a l l em gegen 
die L e h r e r gerichtet. A b e r jene Ze i tung , die a m 19. September i n Sa l z 
burg entstand, hatte den M a i 68 n icht r i c h t i g m i t b e k o m m e n u n d auch 
die H i p p i e - B e w e g u n g nicht . D i e Gründer dieser Z e i t u n g waren z w i 
schen 12 und 14 J a h r e alt . Sie waren an P o l i t i k n i cht interessiert u n d an 
Revo lu t i on schon gar nicht . Dafür waren sie kräftige Fußballfans — m i t 
der Tatsache konfrontiert , daß ihnen a n Regentagen (ohne Fußball) fad 
w a r . " 4 

A u s diesen ersten V e r s u c h e n entwickel te s i ch der R E bis 1971 zu 
einem regionalen und — wieder i n RE-Selbsteinschätzung 5 — k r i t i s c h e n 
Schülerblatt, das auch bei gesetzl ichen Schulreformen In i t ia t i ven 
zeigte. 1974 wurde der R E bereits an 400 Schulen i n Österreich ver
kauft, was die Redakteure — noch i m m e r Schüler — ermutigte , s i ch an 
eine V e r t r i e b s f i r m a zu wenden. D a r a u s result iert eine Ste igerung des 
monat l i chen V e r k a u f s auf über 100.000 Stück in den folgenden J a h r e n . 
D e r ganz große D u r c h b r u c h i m H e r b s t 1979 ist auf massive R u n d f u n k -
und Fernsehwerbung zurückzuführen 6. 

Daß es s i ch bei dieser Ze i tschr i f t u m ein Medienphänomen handelt , 
ist wohl k a u m zu bestreiten — auffal lend u n d beachtenswert ist die Ta t 
sache, daß es s i ch u m eine gewachsene Ze i tschr i f t handelt , deren 
Redakteure n icht auf die J u g e n d aufgepfropft wurden, sondern die 
selbst als Schüler und Jugendl i che „mitten dr innen" steckten, z u m i n 
dest in den ersten J a h r e n . 

L e i d e r war es uns nur möglich, die Ze i tschr i f t ab dem ersten offi
z ie l len V e r t r i e b (1974) zu untersuchen. A l l e r d i n g s k a n n m a n ohnedies 
gerade erst ab d iesem Z e i t p u n k t von einer überregionalen Jugendze i t 
schrift sprechen, die so als Spiegel für jugendliche Trends , Interessen 
etc. Ge l tung hat. 

3 R e n n b a h n - E x p r e s s J u g e n d - M e d i a d a t e n ' 8 0 . S . 2 . 
* E b d a . , S . 2 . 
* E b d a . , S . 4 . 
« E b d a . , S . 4 - 6 . 
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Veränderungen inha l t l i cher und s trukture l ler Schwerpunkte , die 
während dieser 12 J a h r e mi t der E r w e i t e r u n g h i n s i c h t l i c h der Z i e l 
gruppe para l l e l gingen, offenbaren s i ch schon i m U n t e r t i t e l : 

1974 Österreichs Schülermagazin 
1978 Österreichs J u g e n d - u n d P o p m a g a z i n 
1979 Österreichs größtes J u g e n d - u n d P o p m a g a z i n 
1981 Österreichs größtes J u g e n d - u n d M u s i k m a g a z i n 
A l s besonders wicht ig muß m a n den H e r b s t 1979 hervorheben, i n 

dem s ich die Ze i t s chr i f t durch e in völlig neues L a y o u t , der V e r d o p p e 
lung der Se i tenzahl (von 64 auf 100—120) u n d großangelegte Werbe 
kampagnen zu D E R österreichischen Jugendzei tschr i f t entwickelte und 
bereits 1980 von jedem zweiten Jugend l i chen zwischen 14 u n d 24 
gelesen w i r d 7 . 

Inhal t l i che Schwerpunktver lagerungen entsprechen den U n t e r 
t i te ln : S tanden früher schulische T h e m e n i m V o r d e r g r u n d , so ist später 
der größte T e i l des Heftes M u s i k , F i l m e n u n d ihren Stars gewidmet. D i e 
Ergebnisse unserer A u s w e r t u n g möchten w i r nun n i cht m i t Z a h l e n m a 
ter ia l , sondern zwecks besserer A n s c h a u l i c h k e i t an H a n d v o n zwei w i l l 
kürlich herausgegriffenen B e i s p i e l e n dokument ieren , die jedoch als 
symptomat i sch für die E n t w i c k l u n g dieser Ze i t schr i f t gelten können: 
März 1977 u n d März 1983. 

März 1977: S t u den ten w ah lkampf 1977 
Ifes-Umfrage über Österreichs J u g e n d 
Lehrlingsunfälle 
W a l t e r N i c k i — 3 M o n a t e danach 
R E - S e r i e : Gas tarbe i te rk inder 
D a s B u c h des M o n a t s : 2 Se i ten A u s z u g aus dem neue
sten R o m a n von H e l m u t Z e n k e r 
D i e J e a n s - S t o r y 
14 Se i ten P o p m a g a z i n : die Z e i t u n g i n der Ze i tung 
1 Pos ter 

März 1983: Arbe i t s l o s — k e i n J o b — was nun? 
2 J u n g p o l i t i k e r d i skut ieren über den W a h l k a m p f 
B u r s c h e n s t r i c h 
A l l e Jugend -News 
6 Ber i chte über F i l m e 
A l l e neuen M o p e d s 
M o d e 83 

7 E b d a . , S. 4. 
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19 M u s i k b e r i c h t e 
5 Riesenposter 

Gesel lschaft l i ch brisante T h e m e n , die 1977 fast zwei D r i t t e l des 
Heftes e innehmen, beschränken s ich 1983 auf e in Zehnte l . A b e r auch 
die Qualität s inkt gegenüber den früheren, durchaus kr i t i s chen , 
fundierten und m i t H intergrund in fo rmat i on versehenen Beiträgen ins 
P l a k a t i v e u n d Sensationel le . S tat t über österreichische Jung l i t eraten 
berichtet m a n über f i lmische Neuerscheinungen, problemorientierte 
A r t i k e l erhalten zugunsten v o n „Mode u n d M o t o r " Append ix funkt i onen . 

P a r a l l e l z u m Inhal t unterl iegt auch das L a y o u t gravierenden V e r 
änderungen, die schon an der T i te lse i te zu erkennen s ind : S ta t t ganz-
oder mehrf igurigen Dars te l lungen auf e infarbigem G r u n d , b l i c k t dem 
L e s e r von nun ab das Ges i cht eines Stars — d irekt und unmit te lbar — 
entgegen. R u n d h e r u m w i r d m i t Schr i f t und B i l d für zahlreiche A r t i k e l 
aus dem B la t t inneren geworben, wobei die Vielfärbigkeit durch den 
nunmehr schwarzen H i n t e r g r u n d verstärkt zur Ge l tung kommt . A u c h 
i m Inneren fühlt m a n s ich durch eine V i e l z a h l von Überblendungen, 
Not i zen u n d bunten B i l d e r n förmlich v o n e inem horror vacu i bedroht. 
E i n s i cher l i ch werbewirksames M i t t e l , den Leser von der Fülle und 
W i c h t i g k e i t des Inhalts zu überzeugen. 

D i e E igenwerbung 

E i n M a s s e n m e d i u m wie eine Jugendzei tschr i f t hat primär zwei 
Erwartungsha l tungen zu erfüllen: Z u m einen möchte der L e s e r seinen 
K a u f durch entsprechende Inhalte gerechtfertigt sehen, und auf der 
anderen Seite steht das geschäftliche Interesse der R e d a k t i o n m i t dem 
Z i e l einer Auf lagenmaximierung . U n d der R E ließ und läßt s ich w i r k l i c h 
einiges e infal len, wie i m Anschluß gezeigt w i rd . 

Sprechen w i r von Niveauver lus ten , so hält man uns entgegen, daß 
die Ze i tschr i f t zwar k r i t i s c h sein w i l l , daß die Veränderungen der Ze i t 
schrift jedoch dem W i l l e n und Interesse der L e s e r entsprächen. Dieser 
direkte K o n t a k t funkt ioniert n i cht nur auf der Bas i s von Leserbr ie fen , 
sondern vor a l l em durch Fragebögen, die den Sommerheften beigelegt 
wurden. D i e Auswertungsergebnisse berücksichtigte man in Zukunf t : 
mehr Poster , mehr F i l m - und mehr Musikbeiträge. D e r Z u g a n g zu die
sen Unter lagen — eine s i cher l i ch interessante Ergänzung unseres P r o 
jektes — war le ider n icht möglich. 

Abonnenten bedeuten für jede Ze i t schr i f t einen fixen A b s a t z m a r k t , 
der natürlich von immenser Bedeutung ist . Immer wieder gibt es A b o -
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A k t i o n e n , die m i t Geschenken verbunden s ind — 1985 beispielsweise 
sogar e in Taschenv ideogame 8 oder auch Grat i sbe i lagen wie Schal l fo l ien 
in j edem abonnierten H e f t 9 : 

„Selbst s c h u l d ! W e r den R E n a c h wie v o r von F a l l zu F a l l i n der Tra f ik 
kauf t , bei d e m b le ibt der P l a t t e n t e l l e r le ider leer. D i e i r r s ten Sche iben g ibt ' s nur 
für Pos tabonnenten . S o r r y . . . " 

A b e r auch für diese Unverbesser l i chen gibt es Gratis-Stirnbänder, 
Bügelbilder und vieles mehr. D i e W e r b e a k t i o n e n läßt s i ch der R E etwas 
kos ten : Insgesamt ( inklusive R u n d f u n k - u n d Fernsehwerbung) betru
gen die K o s t e n i m J a h r 1980 5,2 M i l l i o n e n S c h i l l i n g , das s ind 21 % des 
J a h r e s b u d g e t s 1 0 . 

W e r b u n g 

In der Fo lge sol l etwas genauer auf die W e r b u n g innerhalb der 
Ze i tschr i f t eingegangen werden. D iese spielt für den R E eine größere 
R o l l e als die Z a h l der Käufer, die s ich auf 160.000 belaufen, davon 
30.000 Abonnenten . Ohne W e r b u n g wäre eine Ze i tschr i f t wie der R E 
gar nicht machbar . D iese Abhängigkeit hat m a n i m M a n a g e m e n t regi
str iert und trägt dem u. a. insoferne R e c h n u n g , als m a n a m E n d e jedes 
Kalender jahres an potentiel le Inserenten ein P r o g r a m m m i t den inhalt 
l i chen Schwerpunkten der Hefte des folgenden Jahres verschickt . D i e 
Inserenten wiederum s ind s i ch der Bedeutung der jugendl ichen K o n s u 
menten durchaus i m k l a r e n und lassen s i ch die Inserate dementspre
chend v ie l kos ten , obwohl diese a m österreichischen M e d i e n m a r k t 
umgelegt auf die Auf lage sehr b i l l i g s ind . E i n e ganzseitige W e r b u n g im 
Vier farbendruck kostet 144.000 öS 1 1 . 

Z w e i zufällige Be isp ie le der letzten J a h r e sol len die S u m m e n , die 
dabei umgesetzt werden, demonstr ieren. B e i angenommen gleichen 
Inseratenkosten wie zum E r h e b u n g s z e i t p u n k t 1 2 haben die Hefte vom 
A p r i l 1982 und N o v e m b e r 1983 3,3 bzw. 3,5 M i l l i o n e n öS an Werbege l 
dern eingebracht. B e i den g le ichen Ausgaben betrug der Erlös aus den 
verkauften E x e m p l a r e n 2,25 bzw. 2,5 M i l l i o n e n ö S 1 3 . D a b e i k o m m e n 
die führenden Werbungsträger aus den erwarteten B r a n c h e n . E s s ind 

« R E . F e b r u a r 1985, S. 25 . 
» R E . Jänner 1981, S. 2. 
1 0 R e n n b a h n - E x p r e s s J u g e n d - M e d i a d a t e n '80. S. 7. 
1 1 A n g a b e n der R e d a k t i o n i m Frühjahr 1985. 
1 2 S iehe A n m . 11. 
1 3 Diese Z a h l e n w u r d e n nach A n g a b e n der R e d a k t i o n errechnet . 
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dies Betr iebe aus dem B e r e i c h der M o d e - u n d K o s m e t i k i n d u s t r i e , 
M u s i k - , H i f i - , M o t o r r a d - u n d Auto indus t r i e u n d Reisebüros. Außerdem 
tauchen i m m e r wieder W e r b u n g e n von B a n k e n u n d öffentlichen Ste l len 
auf. 

A b e r lassen w i r die Zahlensp ie lere i u n d diese Auf l i s tungen bei
seite. Sie sol l ten nur einen k u r z e n E i n b l i c k i n die Abhängigkeit dieser 
Ze i tschr i f t v o n der W e r b u n g geben. Klaus-Jürgen F i s c h e r meint dazu, 
daß eine derart ig geführte Jugendzei tschr i f t ihre „Leser an die wer-
bungstreibende W i r t s c h a f t v e r k a u f t " 1 4 . D e r von i h m festgestellte 
Z u s a m m e n h a n g zwischen W e r b u n g u n d redakt ione l lem T e i l i n der 
deutschen Jugendzei tschr i f t B r a v o zeigt s i ch auch i m R E . Mopedher 
stel ler werben i n einer M o t o r b e i l a g e 1 5 , e in He f t hat als M o t t o V i d e o 
spiele, wodurch a l le in acht W e r b u n g e n aus diesem Bere i ch s t a m m e n 1 6 . 
Sport l i che P r o d u k t e , die sonst eher selten beworben werden, rücken 
durch eine Ausgabe z u m W i n t e r s p o r t i n den V o r d e r g r u n d 1 7 . Daß P l a t 
tenf irmen i m M u s i k t e i l u n d die F i l m i n d u s t r i e bei den jewei l igen Beiträ
gen werben, is t selbstverständlich. So lcherart bes t immt das Werbungs 
angebot Beiträge mit . D u r c h den Einfluß auf die f inanziel le Bas i s gibt 
es natürlich A u s w i r k u n g e n auf den B e s t a n d der R e d a k t i o n , die Techn ik 
u n d den V e r t r i e b u n d somit auf einige der wicht igsten Bere iche , die den 
E r f o l g einer Ze i tschr i f t a u s m a c h e n 1 8 . Gerade i n diesem Bere i ch w i r d 
s ichtbar, wie sehr diese Ze i tschr i f t außenbestimmt ist. 

D i e Jugend l i chen , die bekannt l i ch großen Einfluß auf das allge
meine K o n s u m v e r h a l t e n ausüben (z. B . d u r c h Beeinf lussung der E l t e r n 
generation), werden i n das N o r m e n - u n d W e r t e s y s t e m unserer K o n 
sumgesellschaft eingeführt 1 9 . D a s In-Group-Bewußtsein läuft nicht 
über die Zugehörigkeit zur R E - L e s e r g e m e i n d e — selbst wenn die 
R e d a k t i o n es so zu vermit te ln versucht —, sondern über den Bes i t z von 
Gütern oder zumindest dem W i s s e n darüber, die u. a. im R E beworben 
w e r d e n 2 0 . 

1 4 K L A U S - J Ü R G E N F I S C H E R , A u f b l i c k e n u n d unten b le iben! I n : D I E T E R 

B A A C K E (Hg. ) , M e d i e n d i d a k t i s c h e M o d e l l e : Z e i t u n g und Ze i t s chr i f t . München 
1973, S . 89. 

1 5 R E , A p r i l 1982. 
1 0 R E , N o v e m b e r 1983. 
' 7 R E , N o v e m b e r 1981. 
1 8 M I C H A E L S C H I B I L S K Y , R e d a k t i o n u n d R e a k t i o n . Z u r P r a x i s deutscher 

Jugendze i t s chr i f t en . I n : D I E T E R B A A C K E , (wie A n m . 14), S . 191. 
1 9 V g l . ebda. S 193. 
2 0 V g l . ebda. S 196. 
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D a s ist bei den Interviews sehr s tark aufgefallen. V e s p a oder 
M o p e d , M u s i k — dazugehörend Kasse t tenrekorder oder Stereoanlage, 
P l a t t e n u n d K a s s e t t e n —, Mod is ches u n d K o s m e t i k a s ind für die mei 
sten Jugend l i chen vorrangig . Mängel i n diesen Bere i chen werden inner
ha lb der Jugend l i chen meist durch A b l e h n u n g sankt ioniert . D i e W i r t 
schaft s ichert über diesen Einfluß ihren M a r k t . D i e W e r b u n g i m R E , die 
s i cher l i ch z u m großen T e i l unbewußt aufgenommen w i r d , trägt so zu 
einer Soz ia l i sa t i on i m Sinne v o n Verha l t enss tab i l i s i e rung b e i 2 1 . 

Jugendszene i m Spiege l einer Jugendzei tschr i f t 

K o n n t e m a n noch A n f a n g der siebziger Jahre trotz v ie ler k le iner 
Grupp ierungen doch von den H i p p i e s als D E R Jugendbewegung spre
chen, die ihr Mißfallen an der Konsumgese l l s chaf t n a c h außen ar t iku 
l ierte , dennoch aber ideal is ierend an die Möglichkeit einer besseren Z u 
kunft glaubte, so spiegeln s ich heutige gesellschaftl iche Verhältnisse i n 
p lura l i s t i s cher V i e l f a l t wider : Teds , M o d s , A l t e r n a t i v e , P u n k e r etc. D i e 
M e d i e n tragen solchen Trends natürlich Rechnung , u n d d a gerade eine 
Jugendze i tschr i f t dafür prädestiniert erscheint, über „in" u n d „out" zu 
ber ichten u n d zu befinden, so l l nun die Möglichkeit ausgeschöpft 
werden, die Jugendszene der letzten 10 J a h r e mi t Berücksichtigung der 
redakt ione l len Färbung zu verfolgen und den F r a g e n nachzugehen, wie 
s i ch dieses M e d i u m m i t derart igen T h e m e n auseinandersetzt u n d 
welche W e r t e den Jugend l i chen dabei vermit te l t werden. 

Besonders häufig werden solche T h e m e n als neue Trends vor
gestellt , wobei die Ze i tschr i f t i n jeder Szene Insider i s t : „Jetzt kommen 
sie wieder: die M o d s " 2 2 , eine zweite V a r i a n t e dieser Ber i chte begegnet 
uns i n Jahres - und Jahrzehnterückblicken: „Das war 1980. W a s die 
J u g e n d 1980 bewegte . " 2 3 

Neben a l lgemeinen T h e m e n wie Schule , P o l i t i k , F i l m und M u s i k 
s ind Ber i chte aus der Jugendszene sehr häufig und beliebt, was s ich 
auch in der Länge dieser A r t i k e l niederschlägt. W e n n w i r uns i m folgen
den einer Sprache bedienen, die i n diesem R a h m e n ungewohnt 
erscheint, so s ind dies authentische Redewendungen u n d Wörter, die 
die dargestel l ten Inhalte i l lus tr ieren sol len. 

1977 mani fest iert s i ch eine neue W e l l e i n E n g l a n d als neuer 
L e b e n s s t i l : R a s i e r k l i n g e n anstatt H i p p i e b l u m e n , Negationsbotschaften 

2 1 K L A U S - J Ü R G E N F I S C H E R , (wie A n m . 14), S . 89. 
2 2 R E , F e b r u a r 1980, S . 16f. 
2:* R E , Jänner 1981, S . 4 - 7 . 
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u n d A n a r c h i e anstatt L i e b e 2 4 : beschrieben w i r d der P u n k r o c k und 
seine Anhänger i n ih rem H e r k u n f t s l a n d . D i e destrukt ive , i l lusionslose 
Phi losophie steht m i t ihrer R e a k t i o n auf Jugendarbe i ts los igke i t und 
gesel lschaft l ichen Überdruß a m B e g i n n eines Trends , der s i ch bis in die 
Gegenwart auch i n Österreich verfolgen läßt. 

E i n J a h r später greift der R E ein Phänomen auf, das i m Sog eines 
amer ikan ischen F i l m s auch große Te i le der österreichischen Jugend 
m i t s i ch riß: das sogenannte D i s c o - F i e b e r . Schon die Überschrift „Die 
Nacht , i n der du K a i s e r b i s t " 2 5 weist d a r a u f h i n , daß das samstägliche 
Tanzvergnügen vor a l l em als F l u c h t aus der Realität gesehen werden 
muß, wie auch Statements Jugendl i cher beweisen: „Da können w i r total 
abschalten, Schule u n d L e h r e r vergessen. E i n m a l auf n iemand 
Rücksicht nehmen . . . E i n m a l i n der W o c h e komple t t ausf l ippen, das 
muß d r i n s e i n . " 2 6 W i e auch bei den folgenden A r t i k e l n k a n n von uns 
Objektivität und Authentizität oder deren M a n g e l k a u m festgestellt 
werden, wohl aber lassen s i ch aus der Ausschließlichkeit der D a r s t e l 
lung der Jugendszene und der F o r m der D a r s t e l l u n g Intent ionen able
sen. M a n k a n n auch gerade bei diesem B e i s p i e l ersehen, daß m a n dieser 
Freizeitbeschäftigung, die i m m e r h i n sehr konsumor ient ier t ist, 
k r i t i k l o s gegenübersteht, sondern i m Gegentei l den L e s e r durch die 
A u f m a c h u n g dieses A r t i k e l s in diese R i c h t u n g mot iv ier t : E r weiß sozu
sagen, was m a n tut u n d wie auch er, durch das D u persönlich angespro
chen, K a i s e r sein k a n n . A l s besonderen G a g bietet m a n sogar eine B e i 
lage mi t den neuesten Discotänzen an. 

Während also die ganze W e l t i m D i s c o - F i e b e r l iegt, i s t die Jugend
bewegung „so schwach wie noch n ie" — spr i ch : D i s c o ist keine Jugend
bewegung, obwohl „vom Neusiedler - bis z u m Bodensee freie Sitzplätze 
i n den D i s k o t h e k e n rar s i n d " 2 7 . H i n t e r d iesem Terminus verbirgt sich 
jugendliches Interesse an P o l i t i k u n d Gesel lschaft , und so äußert es 
s ich in Österreich im U n t e r s c h i e d zu anderen Ländern: 

Während in I ta l ien fast jede W o c h e z ig tausend J u g e n d l i c h e auf die Straße 
gehen, in D e u t s c h l a n d zaghaft eine neue Jugendbewegung erwacht , ist in Öster
re i ch Sendepause . U n d m i t t e n d r i n g ibt ' s plötzlich eine V o l k s a b s t i m m u n g über 
ein A t o m k r a f t w e r k — u n d die J u n g e n zeigen plötzlich, wie sie zusch lagen kön
n e n 2 8 . 

2 4 R E , A p r i l 1977, S. 2 5 - 2 7 . 
2 5 R E , O k t o b e r 1978, S. 47. 
2 « E b d a . , S. 4 7 - 4 9 . 
2 7 R E , Jänner 1979, S. 8 - 1 0 . 
2 8 E b d a . , S. 8. 
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Inwieweit m a n tatsächlich i n der re lat iv hohen prozentuel len 
Absage der Jugend l i chen von 18—24 J a h r e n e in Zusch lagen der Jungen 
sehen k a n n , so l l i n F r a g e gestel lt werden, wohl aber k a n n durch einen 
derart igen A r t i k e l e in großer Prozentsatz angesprochen werden, der 
s i ch d a m i t als a k t i v fühlen darf, auch wenn er es n i ch t ist . Derart ige 
E m o t i o n e n s ind auch s i cher l i ch den V e r k a u f s z a h l e n n i cht abträglich. 

Diese Be isp ie le wurden herausgegrif fen, u m augenscheinl i ch zu 
machen , welche A m b i v a l e n z e n u n d Wechse lbez iehungen hier herr
schen. Sie zeigen, wie Jugendl i che zweier R i c h t u n g e n (disco u n d ant i -
a tom, gesel lschaftspol i t isch „aktiv") i n ihren Pos i t i onen angesprochen 
und bestärkt werden. E r w e i s t die Ze i tschr i f t dami t nur e inem neuen 
T r e n d ihre Referenz und erwartet s i ch , dafür m i t steigenden Leserzah
len bedankt zu werden, oder scheint h ier eine „Message" durch , die i n 
der T r a d i t i o n kr i t i s cher A r t i k e l über Schulmißstände und dergleichen 
steht? D a es s i ch h ier u m keine grundsätzliche Tendenz i n der Ze i t 
schrift handelt , wo l l en w i r der ersten V a r i a n t e den V o r z u g geben: M a n 
versteht es geschickt , abweichende Pos i t i onen u n d Trends i n einem 
Heft m i t Sprache u n d Inhal t den jewei l igen A d r e s s a t e n schmackhaft zu 
machen. 

H a n s Jürgen W i r t h sieht i n der E n t w i c k l u n g sogar eine Po lar i s i e 
rung der J u g e n d i n den späten siebziger J a h r e n , wobei das ent
scheidende K r i t e r i u m für die Zugehörigkeit zu einer der beiden 
G r u p p e n i n der E i n s t e l l u n g zur D i s c o - M u s i k liege, d a s ich an diesem 
T h e m a grundlegende Lebense inste l lungen s c h e i d e n 2 9 . D e r R E ver
sucht, sie beide auf d iesem Wege als L e s e r zu ködern. 

Z u B e g i n n der achtziger J a h r e berichtet der R E von neuen oder 
wieder aufkommenden Jugendtrends wie den P u n k s , den M o d s , Teds 
oder P o p p e r n ; Strömungen, die i n Österreich vor a l l em durch ihr Äuße
res auffallen u n d s i ch dadurch grundlegend voneinander unterscheiden. 
W e n n es zum B e i s p i e l i m T i t e l heißt: „In E n g l a n d und Österreich ist die 
Punkbewegung wieder i m V o r m a r s c h " 3 0 , so dar f dies über die unter
schiedl ichen regionalen Ausprägungen nicht hinwegtäuschen: 

„Der neue P u n k i n E n g l a n d spiegelt die S t i m m u n g von zehntausend 
J u g e n d l i c h e n w i d e r : sie leben i n ha lbver fa l l enen , besetzten Häusern. Ohne J o b s , 
t ie f f rustr iert v o n L a d y T h a t c h e r u n d ihrer jugendfe indl i chen P o l i t i k , angefres
sen auf die kleinbürgerliche E r w a c h s e n e n w e l t schlagen i m m e r m e h r J u g e n d 
l iche einfach ihre Z e i t t o t . " 3 1 

2 9 W I R T H , (wie A n m . 2 ) , S. 1 5 7 . 

3° R E , A p r i l 1 9 7 9 , S. 1 3 . 
3i R E , Jänner 1 9 7 9 , S. 8 . 
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Diese subkulturel le u n d asoziale Szene beschränkt s i ch bei uns auf 
e inen solchen Beigeschmack , nämlich auf e in ähnliches Ersche inungs 
b i ld . So wie die P u n k s durch ihre bunten , e igenwi l l ig fr is ierten H a a r e 
und durch besonderen Schmuck u n d K l e i d u n g ihre Zusammengehörig
ke i t demonstr ieren, unterscheiden s i ch auch andere Jugendgruppen wie 
Popper oder M o d s durch ihr jeweils spezifisches Äußeres: Grüne P a r 
k a , Vespas oder Fönwelle: m a n kennt u n d erkennt s ich gegenseitig. 
Daneben entstehen i n Österreich auch neue Jugendaktivitäten, die s i ch 
in sogenannte A l t e r n a t i v g r u p p e n und Demos oder als Grüne k o n k r e t i 
sieren und s ich gegen die herrschenden Technolog ien u n d den W a c h s 
tums-Fet i s ch ismus wenden. M a n könnte also auch i n den frühen 
A c h t z i g e r n noch v o n einer P o l a r i s i e r u n g der Jugend l i chen sprechen: 
Während die einen apo l i t i s ch i h r Desinteresse und Mißfallen oder ihren 
W u n s c h nach Integrat ion nur äußerlich zur Schau ste l len, engagieren 
s ich andere tatkräftig für W a l d , F r i e d e n u n d gegen den technologischen 
Wachstumsg lauben . A l s Aufhänger solcher A r t i k e l d ienen meist 
Ber ichte aus dem A u s l a n d , Ber i chte über die grüne Bewegung u n d 
Hausbesetzer i n der B R D , über Straßenschlachten i n Zürich, i n denen 
als Anhängsel auch die österreichischen Verhältnisse beleuchtet 
werden, die — so der Tenor — leider n i cht oder noch nicht diese Intensi 
tät erreichen, würde m a n doch gerne auch m i t he imischen Sensat ionen 
aufwarten, wie sie die Besetzung der Ha inburger A u bot. In diesem 
Zusammenhang wurde dann auch gleich von „Heldentum" 3 2 

gesprochen. 

M u s i k 

„Wir müssen neu beginnen, denn die alten H y m n e n s ind hohl 
geworden, s ind ausgeleiert, m a n muß wei termachen . . . " — K o m m e n t a r 
Bob D y l a n s zu seiner W a n d l u n g zum modischen , e lektr ische Gi tarre 
spielenden R o c k s t a r 3 3 . W i e m a n das ganze noch sehen k a n n , dokumen
tieren J u l i e B u r c h i l i und T o n y P a r s o n s : „Dylan seinerseits lernte von 
den Popbands , er wurde e lektr i sch , sang über das S tandardthema B o y 
meets G i r l , und wenn er n icht darauf vergaß, streute er eine B r i s e A l i b i 
protest e i n . " 3 4 Musikbeiträge i m R E haben einen ek latanten W a n d e l 
durchgemacht, aber nicht so sehr vom Inhal t als v ie lmehr in F o r m und 

»2 R E , F e b r u a r 1 9 8 5 , S . 8 . 
M R E , O k t o b e r 1 9 7 4 , S . 2 9 . 
3 4 J U L I E B U R C H I L L , T O N Y P A R S O N S , T h e boy l ooked at J o h n n y . E i n 

N a c h r u f auf den R o c k a n d R o l l . L o n d o n 1 9 7 8 , S . 1 3 . 
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U m f a n g . K r i t i s c h e s Hinter f ragen w a r v o n jeher unnotwendig , eine 
Bestandsaufnahme der P r o d u k t e der M u s i k i n d u s t r i e zum Zwecke der 
Wei terempfeh lung scheint gefragt zu sein. 

Während 1974 /75 nur vereinzelte Beiträge dem Musikgeschehen 
gewidmet waren , nehmen diese 1978 schon einen großen T e i l des Hef
tes e in . 1979 schließlich, m i t der Neugesta l tung der Ze i tschr i f t , wurde 
die Mus ikber i ch te r s ta t tung z u m zentralen P u n k t 3 5 . A n der E n t w i c k l u n g 
der T i te l se i ten läßt s i ch diese Beobachtung bee indruckend nachvol lz ie
hen: Insgesamt haben w i r 52 Hefte aus 12 Jahrgängen untersucht. B e i 
10 He f ten von 1974—76 ist k e i n einziges T i t e lb la t t M u s i k e r n gewid
met, 1977 s ind es i m m e r h i n bereits 3 u n d 1978 5. V o n 1979—84 s ind es 
d a n n nur mehr 5 Hefte , deren T i t e l b l a t t keine M u s i k e r z ieren. 

Interessant an den Musikbeiträgen ist , daß k a u m negative Seiten 
des Geschäftes aufgezeigt werden. I n e inem Hef t r inden w i r eine A u s 
nahme, die s i ch k r i t i s c h m i t der V e r m a r k t u n g von V o l k s m u s i k aus
e inandersetze ! ) 3 6 . Anfangs hat ten wir uns über die oberflächlichen 
Musikbeiträge gewundert , aber nach Rückfragen i n der R E - R e d a k t i o n 
sahen wir k larer . D i e A r t i k e l s ind nicht gründlich recherchiert , son
dern die Informationen s tammen meist v o n den P la t ten f i rmen oder dem 
Management der jewei l igen Stars . Diese geben natürlich bere i twi l l ig 
Auskunf t , we i l das ihren P r o d u k t e n Publizität verschafft. Ob das, was 
erzählt w i r d , s t immt , kümmert n iemanden. Hauptsache es w i r d 
gedruckt . D a s daraus eine Hofber i chterstat tung der M u s i k i n d u s t r i e 
w i r d , bemerken die L e s e r wahrsche in l i ch nicht , da sie die Hintergründe 
nicht kennen. E s fasz iniert v ie l le i cht , wenn der R E seine A r t i k e l folgen
dermaßen ankündigt: 

„Exklusiv für euch bei den Bee G e e s . " 3 7 

„RE ber ichtet als erste österreichische Ze i t s chr i f t über den neuen Z a p p a -
Film."-™ 

M a n c h m a l n i m m t diese Ber i chters ta t tung übertriebene F o r m e n 
an. Z . B . wenn über die F i l m e der R o c k b a n d The W r ho folgendes zu 
lesen ist : „Nur haben die W h o genug C h a r i s m a , daß ihre schi l lernde 
Nostalgierevue nie zur s implen Selbstbeweihräucherung v e r k o m m t . " 3 9 

3 5 V g l . dazu R A L F Z O L L , E I K E H E N N I G , M a s s e n m e d i e n u n d M e i n u n g s b i l 
dung , z it . be i : S C H I B I L S K Y , (wie A n m . 18), S . 193. 

3 « R E , F e b r u a r 1978, S . 28 f. 
3 7 R E , D e z e m b e r 1978, T i t e l b l a t t . 
3 S R E , März 1980, S . 78. 
3 n E b d a . , S . 75 . 
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D i e W h o waren zu diesem Z e i t p u n k t bereits 1 5 J a h r e i m Geschäft und 
konnten ihre A u s s t r a h l u n g nur durch alte F i l m a u s s c h n i t t e aufrechter
halten. A n die Stel le der Selbstbeweihräucherung t ra t Fremdbeweih -
räucherung durch den R E . G a n z anders sehen B u r c h i l i u n d Parsons 
diese u n d andere „Rocksaurier": „Aus H e l d e n der Arbe i terk lasse 
wurden Steuerflüchtige der K o k a i n k l a s s e und der künstlerische 
A n s p r u c h wurde zur S e l b s t p a r o d i e . " 4 0 U n d selbst Pete Townshend , der 
G i t a r r i s t und enfant terrible der W h o , gesteht: „Das Gitarrezertrüm
mern geschah aus echter W u t , jetzt i s t es e in dramat ischer Showeffekt, 
nicht m e h r . " 4 1 U n d der Sänger dieser Gruppe , Roger D a l t r e y , gibt 
1 9 8 0 zu , daß er s i ch „komisch" v o r k o m m t , wenn er den H i t „My Genera
t i o n " m i t der Textze i le „I hope I ' l l die before I get o l d " 1 5 J a h r e nach 
seiner E n t s t e h u n g noch immer singt u n d noch dazu vor e inem P u b l i 
k u m , dessen V a t e r er sein könnte 4 2 . 

Zurück zu Inhal t u n d A u f m a c h u n g dieser Beiträge. Steht anfangs 
hauptsächlich der T e x t i m V o r d e r g r u n d , so ist es ab 1 9 7 9 das B i l d . B i s 
E n d e 1 9 7 8 s ind es nur Schwarz-Weiß-Fotos, dann setzen s i ch die F a r b 
fotos durch , die Z e i t u n g w i r d überhaupt re iz intensiver gestaltet, leuch
tende F a r b e n so l len ihre W i r k u n g n i cht verfehlen. W i c h t i g auch die 
Poster , die M u s i k e r u n d andere Stars oft lebensgroß zeigen. M a n findet 
sie immer i n der M i t t e des Heftes. D i e t e r B a a c k e spr icht i n diesem 
Zusammenhang v o m „Allerheiligsten" 4 3 und Klaus-Jürgen F i s c h e r 
meint , daß „der manipul ierte S t a r k u l t seinen pauper is t i schen Typus 
des Andachtb i ldes h e r v o r b r i n g t " 4 4 . 

In früheren A r t i k e l w i r d meist noch auf die A r b e i t und die E i n s t e l 
lung der Künstler eingegangen. Über L e o n h a r d Cohen k a n n m a n etwa 
lesen: „Er ist e in Revolutionär, der unfähig ist , Revo lu t i on zu 
m a c h e n . " 4 5 Außerdem wurden i m m e r wieder Texte abgedruckt , damit 
sich der L e s e r e in B i l d machen k a n n . 1 9 8 3 werden Inhalte d a n n schon 
anders vermittelt . Z u r neuen L P der Gruppe Super t ramp, deren Cover 
ein gespanntes Se i l z iert , gibt es die vielsagende Information: „Es ist 
ein Symbo l dafür, wie gespannt die L a g e ist , i n der W e l t u n d in der 
Gruppe zwischen R i c k und Roger . . .", we i l Supertramp so ehr l i ch s ind , 
erfährt m a n gleich weiter: „Supertramp funktionieren als totale 

4 0 B U R C H I L L , P A R S O N S , (wie A n m . 34) , S . 11. 
4 1 E b d a . , S . 11. 
4 2 R E , N o v e m b e r 1979, S . 90. 
4 3 Z i t i e r t be i : K L A U S - J Ü R G E N F I S C H E R , (wie A n m . 14), S . 96. 
4 4 E b d a . , S . 96. 
4 5 R E , N o v e m b e r 1974, S. 8. 
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D e m o k r a t i e , deshalb dauert auch i m m e r alles so lang . U n d deshalb gibt 
es m a n c h m a l auch S t r e i t . . . " 4 6 D e r D u a l i s m u s in der Gruppe w i rd ganz 
einfach auf die We l t lage übertragen u n d Z e i t scheint e in adäquates 
Lösungsmittel für Prob leme zu se in . D e r R E akzept iert auch, daß lang
same Entsche idungs f indungen u n d S t re i t typische Vorgangsweisen 
einer D e m o k r a t i e s ind . Solche U n s t i m m i g k e i t e n lassen s i ch natürlich 
le ichter ertragen, wenn m a n innerhalb einer W o c h e eine M i l l i o n L a n g 
spie lp latten v e r k a u f t 4 7 . 

I m selben H e f t erreicht die L e s e r die Hiobsbotschaf t „Die W h o 
lösen s i ch a u f ' 4 8 . D e r G i t a r r i s t Pe te Townshend wurde durch eine zwei
monatige Tournee so geschafft, daß i h m nur Rauschg i f t helfen konnte. 
N a c h d e m s i ch der R E auf seine F a h n e n geheftet hat, s i ch der Probleme 
Jugend l i cher anzunehmen, k a n n m a n nur hoffen, daß die Jugendl i chen 
n i cht meinen, m i t D r o g e n ihren Arbe i t s f rus t loszuwerden. Sie hätten 
n icht das G e l d u n d die Ze i t , u m s i ch mehrere M o n a t e davon zu erholen. 
Solche U n g e r e i m t h e i t e n sol len aber n icht stören. R i c h t i g mit le iderwek-
k e n d ist eine Geschichte über P a u l M c C a r t n e y 4 9 . H e r r M c C a r t n e y hatte 
trotz mehrerer W a r n u n g e n u n d V o r s t r a f e n wieder M a r i h u a n a nach 
J a p a n geschmuggelt . Dafür k a m er e in paar Tage i n H a f t und wurde 
gleich behandelt wie die anderen Gefangenen. H e r r M c C a r t n e y k a n n 
s ich dafür des M i t l e i d e s der R E - R e d a k t i o n gewiß sein. Solche Inhalte 
braucht m a n i n dieser Ze i t schr i f t n i cht ex tra zu suchen. Sie kommen in 
vielen B e r i c h t e n i n veränderter F o r m vor und bedürfen wohl keiner 
Interpretat ion , we i l überhaupt viele Aussagen des R E für s i ch sprechen. 

E s gibt S t a r s , die ein Dauerabonnement auf Ber i chters tat tung 
besitzen. E i n e r v o n ihnen ist D a v i d B o w i e , wegen seiner Tournee 1983 
bekommt der R E monarchist i sche Züge: „Edel, schön u n d elegant! 
Bowie bewegt s i ch bei se inem Bühnencomeback wie ein Kön ig . " 5 0 

Bowie w i r d v o m R E gekrönt, u n d H u b e r t Schatz l fotografierte mi t 
versteckter K a m e r a , denn der S t a r hat k e i n Interesse, daß über seine 
Konzer te pub l i z i er t w i r d . Solche Zusätze bringen den H a u c h von E x 
klusivität und so l len den K u n d e n ködern bzw. bei der Stange halten. 
Zusätzlich sol l der S t a r größtmögliche Individualität vermit te ln , 
auch wenn sie n u r scheinbar ist . A d o r n o und H o r k h e i m e r sprechen 

4 « R E , Jänner 1983, S. 89. 
4 7 E b d a . , S . 89 . 
4 « R E , Jänner 1983, S. 96. 
4!» R E , März 1980, S. 89. 
5 " R E , S o m m e r 1983, S. 96 
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von einer lügenhaften U n t e r s c h i e b u n g des Stereotypen fürs Indi 
v idue l l e 5 1 . 

Hätten w i r die i m m e r wiederkehrenden A t t r i b u t e , m i t denen 
manche Stars versehen werden, s ta t i s t i s ch erhoben, d a n n könnten wir 
diese Aussage zahlenmäßig e indrucksvo l l dokument ieren . 

W i e oberflächlich die Ber i chters ta t tung abläuft, k a n n m a n am B e i 
spie l des P u n k r o c k verfolgen. Ohne genauer auf den U r s p r u n g einzuge
hen, w i r d vermitte l t , was R o l f L i n d n e r „Subkulturidentität als Kostü
miertechnik" n e n n t 5 2 . Ohne B e z u g zur Entstehungsgeschichte und zur 
harten gesel lschaft l ichen Realität der monetar is t i schen Wir tscha f t spo 
l i t ik für viele Jugendl i che i n E n g l a n d „verkommt" der P u n k r o c k i n 
unseren B r e i t e n zum M o d e h i t . Daß s i ch bei dieser „massenmedialen 
V e r m i t t l u n g " 5 3 die durch u n d durch geplanten Sex P i s t o l s als führende 
B a n d durchsetzen, i s t k e i n W u n d e r . T r o t z d e m drückte diese B a n d mi t 
der N u m m e r „Anarchy i n the U . K . " 5 4 die Gefühle der P u n k - B e w e g u n g 
a m besten aus: 

I am an ant i chr is t 
I am an anarchist 
D o n ' t know what I want but I know how to get i t 
I w a n n a destroy passers-by 
cos I wanna be anarchy 
no dogsbody 
D i e P u n k s i n W i e n und G r a z dürften die ,message' ihrer Idole wohl 

nie r i ch t ig verstanden haben. Für sie, die nur zu oft aus bürgerlichen 
Häusern s tammen, hatte mehr Bedeutung , woher sie die r i cht igen 
Accessoires für i h r P u n k i m a g e bekamen. 

L i n d n e r beschreibt , wie es zu dieser V e r m a r k t u n g k o m m t . V o n der 
S u b k u l t u r als A n t w o r t auf spezif ische historische Umstände — also 
K o n s t i t u t i o n — geht der W e g über die U m f o r m u n g durch die M e d i e n als 
selektive V e r m i t t l e r weiter zur Di f fus ion — sekundäre Subkul turen —, 
daraus oder para l l e l entsteht ein M a r k t für sekundäre Subku l turen u n d 
führt schließlich zur Auflösung der primären. D i e sekundären 
Subkul turen bestehen i n verschiedenen Modevar ia t i onen weiter f o r t 5 5 . 

5 1 T H E O D O R W . A D O R N O , M A X H O R K H E I M E R , D i a l e k t i k der Aufklärung. 
A m s t e r d a m 1968, S. 185. 

5 2 R O L F L I N D N E R , J u g e n d k u l t u r u n d S u b k u l t u r als soziologische K o n 
zepte. I n : M I K E B R A K E , Soz io logie der jugend l i chen S u b k u l t u r e n . E i n e Einfüh
rung . F r a n k f u r t / M . 1981, S. 188. 

5 3 E b d a . , S. 189. 
5 4 Sex P i s t o l s , N e v e r m i n d the bo l l ocks . L P V i r g i n R e c o r d s L T D . 1977. 
5 5 L I N D N E R , (wie A n m . 52) , S. 189. 
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D i e M u s i k i n d u s t r i e hat davon nur prof it iert , Gruppen wie die Stranglers 
sorgen heute noch für vol le K a s s e n der P la t ten f i rmen , obwohl ihre 
M u s i k m i t dem P u n k r o c k nichts zu t u n hat. Daß der P u n k r o c k nur mehr 
als Modeersche inung exist ierte , registr ierte m a n i m R E gar nicht . Daß 
die arbeits losen Jugend l i chen i n E n g l a n d bl ieben, der P o l i z e i Straßen
schlachten l ieferten und u . a. i n neofaschistische Vere in igungen flüch
teten, b le ibt unerwähnt. 

Besonderes A u g e n m e r k bei der Bet rachtung der Musikbeiträge 
muß auf die inländische M u s i k s z e n e gerichtet werden. D i e he imischen 
Stars dürfen über mangelnde Publizität n i cht k lagen. D a s k a n n mehrere 
Gründe haben. V i e l l e i c h t s ind die Lokalgrößen für die R E - R e d a k t e u r e 
le ichter greifbar u n d bieten so insgesamt mehr M a t e r i a l . Ebenso könnte 
die P la t t en indus t r i e Interesse daran haben, daß M u s i k e r , deren P r o 
dukte ohnehin nur i n eingeschränktem regionalen B e r e i c h verkauft wer
den können, i n den M e d i e n verstärkt präsentiert werden. V o m Inhalt 
her unterscheiden s i ch die Ber i ch te n i ch t von jenen über internationale 
Stars . M a n c h m a l hat m a n besonders gute Informationen — Wol fgang 
A m b r o s i s t m i t e iner ehemaligen R E - R e d a k t e u r i n verheiratet —, oder 
ein S t a r berichtet gleich selbst für die Ze i tschr i f t — Georg Danzer 
schreibt über sein L e b e n 5 6 . V i e l l e i c h t erhofft s i ch der R E zusätzliche 
Leser , wenn er über M u s i k e r u n d G r u p p e n aus den verschiedenen B u n 
desländern berichtet . D e r H a u p t g r u n d is t wahrsche in l i ch aber die 
Abgrenzung zur bundesdeutschen K o n k u r r e n z (Bravo) , die auf die 
österreichische S i tuat i on n i cht so genau eingehen k a n n . 

Diese willkürlichen u n d unvollständigen Be isp ie le so l len zeigen, 
daß auch der R E zu der großen M a s c h i n e r i e zählt, die die P r o d u k t e der 
M u s i k i n d u s t r i e bestmöglich an den M a n n bzw. F r a u br ingen so l l . E i n 
wichtiger A s p e k t dabei s ind die H i t p a r a d e n , die i n jedem Hef t abge
druckt werden. S ie werden v o n den F a n s mi tbes t immt , über sie läuft 
aber genauso das V e r m i t t e l n des „In-Seins". „Habt ihr schon den neue
sten H i t gehört?" oder ähnliches. A n i m a t i o n zur Bete i l i gung an der 
W a h l dieser H i t s s ind Gewinne , die unter den E i n s e n d e r n verlost wer
den. U n d die R e d a k t i o n bestätigt die W i r k s a m k e i t solcher Gewinn
spiele. Daß m a n solche H i t p a r a d e n u n d d a m i t den V e r k a u f beeinflussen 
k a n n , i s t hinlänglich bekannt. 

D i e Sprache spie l t bei diesen A r t i k e l n eine große R o l l e . S ie erhebt 
die Stars über die Leser , verherr l i cht sie u n d gibt ihnen ein H e l d e n 
image, wie w i r es auch bei der Ber i chters ta t tung über H a i n b u r g 

56 R E , F e b r u a r 1 9 7 7 . 



174 J O H A N N E S M O S E R — A D E L H E I D S C H R U T K A - R E C H T E N S T A M M 

gemerkt haben. W i e bewußt das prakt i z i e r t w i r d , i s t schwer zu beurtei
len , aber daß bestehende gesellschaftl iche Widersprüche einfach 
verwaschen werden, i s t of fensichtl ich. K r i m i n e l l e H a n d l u n g e n einiger 
weniger, die s i ch das dank finanzieller Bessers te l lung er lauben können, 
werden toler iert u n d bagatel l is iert . Andererse i t s besteht n i cht nur in 
Jugendzeitschri f ten das Bedürfnis nach t r i v i a l e m H e l d e n t u m , M o n a r 
chismus und anderen „Überhöhungen". M a n braucht s i ch den M e d i e n 
m a r k t nur anzusehen. V o n der „Ganzen W o c h e " bis z u m „Goldenen 
B l a t t " , von den H e i m a t - bis zu den W i l d w e s t r o m a n e n finden wir alle 
K l i s c h e e s , die die sogenannten „kleinen L e u t e " erbauen. D i e M u s i k b e i 
träge i m R E halten s ich an bereits vorhandene Muster . 

Rezept i on 

„Ich schwöre, n i cht i m m e r die W a h r h e i t gesagt zu haben" , schrieb 
ein 16jähriges Mädchen als N a c h w o r t auf unseren Fragebogen . Recht 
hat sie getan, obwohl das manchen Wissenschaf ter erschrecken mag. 

W i r hatten uns zur U n t e r s u c h u n g der Rezept ion v ie l vorgenom
men. E inerse i t s wol l ten wi r eine Fragebogenakt ion durchziehen, ande
rerseits Gespräche m i t Jugendl i chen führen. D i e Sache m i t den Frage 
bögen erwies s i ch als schwier ig . D i e Jugendl i chen sahen n icht e in , 
w a r u m sie für wissenschaft l iche Zwecke solche „Käsezette l " 5 7 ausfüllen 
sollen. Sie gestalteten das ganze zur Gruppenarbe i t , indem sie gegen
seit ig ihre A n g a b e n überprüften u n d s i ch lust ig darüber machten. W i r 
wiederum hatten ke iner le i L u s t , i n alter L e h r e r m a n i e r solche Aktivitä
ten zu unterb inden. Ihre Spontaneität haben sie dabei a l l emal bewie
sen. B e i einer Rückkoppelungsfrage s tand z. B . „Warum i m m e r der
selbe Quatsch i n verschiedenen F o r m u l i e r u n g e n " oder „Ich habe einen 
T i p : Neugierige Leute sterben b a l d " . A u f die F r a g e , wie m a n den R E 
beurteilt , schafft m a n sich außerhalb unserer vier K a t e g o r i e n (sehr gut 
bis schlecht) eine R u b r i k „unterhaltend" und meint letzten Endes „Ich 
habe keine L u s t , soviel zu schre iben" . E i n e quantitat ive A u s w e r t u n g 
wurde dadurch so gut wie unmöglich, obwohl auf die F r a g e „Wieviel 
R E - H e f t e l iest D u i m Jahr? " die A n t w o r t „So viele i ch w i l l " unbestr i t ten 
or iginel l und in format iv ist . 

D e r Quant i f i z ierung als Erhebungsmethode wurde also von den 
Jugendl i chen eine A b f u h r ertei lt . D iese Verwe igerung dürfte aber n icht 
vo l lkommen bewußt abgelaufen sein, sondern eher mi t der L u s t am 
Spie l und der N i c h t s a n k t i o n i e r b a r k e i t ihres Vorgehens zusammenhän-

5 7 D i e P a s s a g e n unter Anführungszeichen s t a m m e n von Fragebögen. 
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gen. G a n z anders war das bei den Interviews. I m Gespräch waren die 
Jugend l i chen v ie l eher bereit, über s i ch zu erzählen. H i e r zeigten sich 
durchgehende S t r u k t u r e n , w a r u m der R E gelesen w i r d . E r enthält v ie l 
über Stars und ihr P r i v a t l e b e n , österreichische Stars werden verstärkt 
berücksichtigt, die Pos ter sprechen besonders an u n d v o r a l l em bietet 
der R E mehr als andere Ze i tschr i f ten . Gemeint s ind d a m i t die kle inen 
Geschenke , die der R E beilegt oder D inge , die bestel lt werden können. 
D i e Jugend l i chen haben zwar öfters das Gefühl, daß manche Sachen ein 
bißchen übertrieben s ind , aber i m großen u n d ganzen s ind sie zufrieden. 
E s zeigte s ich vor a l l em, daß die v ie len Poster u n d Fotogra f ien die 
Jugend l i chen besonders ansprechen, für optische R e i z e i s t m a n sehr 
empfänglich. D i e Texte werden weniger gelesen, hauptsächlich Ber ichte 
über die persönlichen Stars . D i e Ze i t schr i f t mi t den meisten Lesern 
nach der K r o n e n - Z e i t u n g 5 8 w i r d e igent l i ch nur durchgeblättert. Das 
vom R E propagierte Wir-Bewußtsein (die R E - L e s e r g e m e i n d e als In -
Group) w i r d zum Großteil n i ch t übernommen, sondern ignoriert . 

Résumé 

W i r sahen unsere Aufgabe n i cht d a r i n , Ur te i l e qua l i ta t iver A r t über 
diese Ze i t s chr i f t abzugeben, sondern es g ing uns v ie lmehr darum, sie 
als Soz ia l i sa t i ons faktor zu berücksichtigen. Unsere ursprüngliche In
tent ion, Veränderungen der J u g e n d k u l t u r an H a n d der A n a l y s e einer 
Jugendzei tschr i f t zu verfolgen, mußten wir sehr ba ld überdenken, da 
die Ze i t schr i f t selbst e inem enormen W a n d e l unter lag , die m i t der W e n 
dung von e inem Schülerblatt m i t k r i t i s c h e m A n s a t z zu einer p lakat iven 
Massenze i tschr i f t konform ging. E i n e n möglichen A s p e k t bietet 
M i c h a e l S c h i b i l s k y : 

E s ist also durchaus möglich, daß Jugendze i t s chr i f t en , die zur E n t f a l t u n g 
und Verstärkung eines eigenen Selbstverständnisses d ienen , z u m soz ia len W a n 
del be i tragen, innovator i s che M o m e n t e v e r m i t t e l n . In dem Maße jedoch , in dem 
die V e r m i t t l u n g der Innovat i on auf der E b e n e der Gesamtgese l l schaf t gel ingt, 
entziehen s i ch solche Jugendze i t s chr i f t en die B a s i s ih re r A r b e i t 5 0 . 

Dies tra f z u m Te i l auch auf den R e n n b a h n - E x p r e s s zu . A l s Schüler
blatt engagierte er s i ch für das neue Schulunterr ichtsgesetz . In dem 
Moment , als einerseits das Z i e l — der Beschluß des neuen Gesetzes — 
erreicht war und andererseits die Redakteure dem Schula l ter entwach
sen waren, änderte s ich auch die L i n i e des B la t tes : D i e R e d a k t i o n 

5 8 E i g e n w e r b u n g n a c h A n g a b e n e iner M e d i a a n a l y s e . 
5 H S C H I B I L S K Y , (wie A n m . 18), S. 2 0 5 . 
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erkannte die Chance , eine gewinnbringende, populäre Jugendzei tschr i f t 
herauszubringen. Vorausse t zung dafür war eine Änderung des K o n z e p 
tes. Neues L a y o u t , A n p a s s e n an Wünsche der W e r b u n g u n d Wir t s cha f t , 
N i v e l l i e r e n der Inhalte , u m eine möglichst breite B a s i s anzusprechen. 
K o m m e r z i a l i s i e r u n g bedingte N i v e l l i e r u n g u n d / o d e r vice versa : U n s e r 
Interesse konzentr ierte s i ch nun darauf, daß der E r f o l g dieser Ze i t 
schrift n i cht zuletzt dar in l iegt, die Soz ia l i sa t i on der J u g e n d i n R i c h t u n g 
gesellschaftl iche Integrat ion zu forcieren. D i e A u f m a c h u n g der Ze i t 
schrift erscheint jugendl ich , m a n versucht , e in spezif isches B i l d der 
Jugendl i chen zu vermi t te ln : Eigenständigkeit, In-Group-Bewußtsein 
usw., das i n seiner Totalität aber eine professionelle Jugend l i chke i t dar
stellt , die genau dem K l i s c h e e b i l d von J u g e n d entspr icht , der m a n ein 
gewisses Maß an A n d e r s s e i n u n d K r i t i k zugesteht, die jedoch insgesamt 
tradi t ione l len W e r t e n verhaftet bleibt . 

A u c h die A u f m a c h u n g entspr icht anderen gängigen P r o d u k t e n der 
Medienlandschaf t . Optische Re ize werden i n den V o r d e r g r u n d gerückt, 
und vergle icht m a n den A n t e i l von Text und B i l d , k o m m t m a n zu dem 
Schluß, daß die B i l d e r die eigentl iche N a c h r i c h t s i n d : E i n e b i b l i a paupe-
rum mi t dem schon erwähnten A l l e r h e i l i g s t e n in der M i t t e . D i e I rrat io 
nalität der Präsentation von Stars als „neue H e i l i g e " fügt s ich in dieses 
B i l d . Verfälschte u n d ideal is ierte Dars te l lungen lassen sie ebenso als 
M i t g l i e d e r einer Gegenwelt (Märchenwelt) erscheinen wie A r i s t o k r a t e n 
in der Regenbogenpresse. 

D ie te r B a a c k e meint , daß die Presse e in M e d i u m der Aufklärung 
sei, über das seinerseits aufgeklärt werden m u ß 6 0 . Inwieweit dies 
unsere Aufgabe sein k a n n oder darf, müssen w i r al lerdings in F r a g e 
stel len. 

( I 0 D I E T E R B A A C K E , M e d i e n d i d a k t i k als K o m m u n i k a t i o n s d i d a k t i k . Auf 
klärung über die Aufklärung. I n : D I E T E R B A A C K E , (wie A n m . 14), S . 10. 


