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21. Medienwissenschaft
Evi Zemanek

Als man zu Beginn des digitalen Zeitakers eine post-materielle Welt ausrief, ging man
selbstverstandlich davon aus, dass diese energie- und umweltschonender sei. Und
auch in der gegenwartigen Hightech-Medienkultur halt man an der Illusion fest,
dass uns dieTechnik unabhangig macht von der natiirlichen Umwelt,* und spezieller,
dass die Digitalisierung unseren Ressourcenverbrauch verringere. Begriffe wie Clouds
bzw. Cloud Computing, die eine von jeglicher Hardware befreite Schwerelosigkeit
suggerieren, verschleiern die Abhangigkeit van Infrasrrukturen und Rechenzentren -
weshalb man mit Jussi Parikka bei der Beschreibung der digitalen Medienkultur von
einer blog scheinbaren ,,strategischen Immarerialisierung" sprechen kann (Parikka
2015a: 216). Trat die digitale Datenspeicherung mit dem Versprechen an, den Papier-
verbrauch drasdsch zu reduzieren, so hinterlassen gigantische Speicherzentren, die
enorme Mengen an Strom konsumieren, nun keinen geringeren okologischen Fufiab-
druck. 1st in den Medien van einer ,nachhalugen Datensicherung' die Rede, so kann
damit enrweder schlichtweg das Bemuhen urn grofitmogliche Dauerhaftigkeit (bei
ubiquitarer Verfiigbarkeit) oder aber das Bemuhen um eine umweltschonende Spei-
cherung gemeint sein. Beides ist schwer vereinbar (vgl. dazu Brennan 2016). Obwohl
die Datenzenrren bereits beachtliche Fortschritte in Energieeffizienz gemacht haben,
wird jegliche Energieeinsparung durch ihr exponenuelles Wachstum zunichte gemacht
(vgl. Greenpeace 2012: 5).

Tatsachliches Kennzeichen unserer Medienkultur ist also ihr hoher Energie- und
Materialverbrauch. Medien brauchen Energie bei ihrer Produktion, ihrer Distribution
und ihrer Nutzung. Bekannt 1st der hohe CO^-Ausstofi der Flugindustrie, weniger
bekannt hingegen die erwa gleich hohen Emissionen der stetig wachsenden Informa-
tions- and Kommunikauonstechnologie (ICT) (vgl. UK Parliamentary Office 2008).
Hinzu kommt das Problem des stetig wachsenden, unsachgemafi entsorgten Elektro-
schrotts (Laptops, Tablets, Monitore, E-Reader, Smartphones etc.), dessen Ubermafi
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in einem Charakterisrikum der Medienindustrie wurzelt: den kurzen Innovationszy-
klen und der kalkulierten Obsoleszenzjeglicher Hardware, die viel friiher durch neue
ersetzt und damit zum Abfall wird, als es notig ware.2

Zugespitzt formuliert: Medientechnologie verschwendet naturliche Ressourcen,
verschmutzt die Umwelt, gefahrdet bei Herstellung, Nutzung und Entsorgung die
Gesundheit des Menschen, tragt zum Ruckgang der Biodiversitat und zum Klima-
wandel bei. Zugleich aber kann sie wichtige Kommunikations- und Steuerungsgrund-
lagen zur Reduzierung dieses Fufiabdrucks schafFen. Als Fallbeispiele konnten ver-
schiedenste Speicher-, Kommunikations-, Informations- und Unterhaltungsmedien
aufihre mangelhafte oder potenzielle Nachhaltigkeit hin untersucht werden: mit dem
unbefriedigenden Ergebnis, dass es wohl stets umweltschonender ist, die Nutzung die-
ser Medien stark zu beschranken oder daraufzu verzichten. Spannender, wenn auch
methodisch schwierig, ist es, konkrete Alternativen wie die Lektiire von Biichern aus
Papier and E-Books oder das tagliche Lesen van Print- oder Onlinezeitungen zu ver-
gleichen, was der vorliegende Beitrag unternimmt.

21.1 Konzepte von Nachhaltigkeit in der Perspektive
der Medienwissenschaft

Die Frage danach, wie ,nachhaltige Medien' beschaffen sein miissen, ist an die Frage
gebunden, was eine ,nachhaltige Medienkultur' ausmacht. Will man die .Nachhaltig-
keit der Medien' evaluieren, so sind dabei sehr verschiedene Ebenen and Aspekte zu
berucksichtigen, die auf unterschiedliche Weise das Verhaltnis von Medien, Mensch
and Natur pragen: erstens auf Seiten der Produktion zunachst die Abhangigkeit der
Medien van natiirlichen (and humanen) Ressourcen, ihre Einbindung in die Ressour-
cenwirtschaft van der Extraktion bis zur Entsorgung, d. h. die Einbindung in StofF-
und Recydingkreislaufe; zweitens mit Blick aufden kollektiven ,kukurellen Haushalt'
die Dauerhaftigkeit und EflFektivitat der van ihnen geleisteten Wissensspeicherung;
drittens aufSeiten der Mediennutzung das Konsumverhalten m sozialer, juristischer,
okonomischer und nicht zuletzt in medienethischer Perspektive; and viertens aufder
Ebene der Medieninhalte das diskursive, meinungsbildende und handlungsanleitende
Potenzial der Medien. Entsprechend gibt es im Forschungsfeld der Ecocritical Media
Studies bzw. der Ecomedia Studies (vgl. Rust/Monani/Cubitt 2016) Fallstudien zur

1 Davor warnte schon friih Barry Commoner (vgl. Commoner 1971: 12), aufden sich auch
Maxwell und Miller (2012:1) berufen.

2 Umfassend zu ausgedienten elektronischen Infrastrukturen und Apparaten siehe Jennifer
Gabrys Studie Digital Rubbish. A Natural History of Electronics (2011).
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Nachhaldgkeit der Medien, die deren Energieverbrauch berechnen, den Einsatz von
nicht nachwachsenden RohstofFen berrachten und sich aufdie Entsorgungsprobleme
toxischer Materialien konzenrrieren, zugleich aber auch solche, die mediale Nachhal-
tigkeitskommunikation unrersuchen.

Die oben skizzierte komplexe Gemengelage involviert Datenverarbeitungs- and
Speichermedien wie Computer, Kommunikationsmedien wie Smartphones, Dokumen-
tadons- und Unterhaltungsmedien wie Biicher und Filme, Informationsmedien wie
Print- und Onlinezeitschriften und einiges mehr, zumal sich der Gegenstandsbereich der
Medienwissenschaft stedg ausweiret. Angesichts der grofien Bandbreite verschiedenster
materiell, technologisch und funktional sehr unterschiedlicher ,Medien' miissen einzelne
Medien separat untersucht werden, jedoch nicht isoliert, sondern in ihren jeweiligen
Verflechtungen mit menschlichen und natiirlichen Lebensraumen. All dies kann der
vorliegende Beitrag freilich nicht berucksichugen, der den okologischen Fufiabdruck
von Print-Zeitungen und -Buchern vs. E-Papers und E-Books umreifit und diesbezug-
liche Nachhaltigkeitspotenziale diskunert, die diskursive Nachhaltigkeitskommunika-
don dieser Medien jedoch ausspart (vgl. dazu Kap. 2/Fischer and Kap. 20/Schafer).

Medien, Material, Materie - Forschungsansatze
aus Medienokologie und Neuem Materialismus

Der Tatsache, dass die Medien (vom Buch bis zum komplexen technischen Apparat)
allesamt von der naturlichen Umwelt abhangen, wird erst in jiingster Zeit verstarkt
Aufmerksamkeit geschenkt, hat doch der Rausch technologischer Entwicklung im
20. Jahrhundert van der Umweltabhangigkeit der Technologie abgelenkt. Eine ver-
gleichbare Riickbesinnung aufdie unauflosbare Abhangigkeit der Kultur von der Natur
kennzeichnet den programmatisch interdisziplinaren Verbund der Environmental
Humanities, in denen sich auch eine materialorientierte Medienwissenschaft verorter.

,,In short, media are of nature, and return to nature", konstauert Parikka, dem es vor

allem am die materielle Abhangigkeit der Medien von natiirlichen Ressourcen geht
(Parikka 2011: Intro, o. S.). Die Verflechtung von Medien and Natur soil der Begriff
medianatures signalisieren, analog zu dem seit einigen Jahren im Sinne von Bruno
Latour und Donna Haraway haufiger verwendeten fiegiiff naturecultures, mit dem die
unauflosbare Verflechtung der einst voneinander abgegrenzten, oppositiv begrifFenen
Bereiche von Natur und Kultur betont werden soil (vgl. ebd.; van der Tain 2018).

Neuerdings richten einflussreiche Stimmen der internationalen Medientheorie - sei
es unter der Flagge der Medienokologie oder eines Neuen Materialismus - den Blick
aufdie Materialitat der digitalen Kultur. Wenn Medienokologie etwas mit Nachhal-
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tigkeit zu tun haben soil, muss sie mehr sein als in ihrem allgemeinsten Sinne eine
funktionale Betrachtung unseres Mediensystems. Vielmehr muss sie aufeinem Medien-
begriffbasieren, der die Materialien in ihren Eigenzeiten ernst nimmt, denn die Frage
nach der Nachhaltigkeit besitzt immer cine temporale Dimension, bemisst sie doch
die Dauerhaftigkeit and Zukunftsfahigkeit einer Sache. Wahrend man liblicherweise
hinsichtlich elektronischer Medien stets liber zunehmende Geschwindigkeit spricht,
riickt in der Perspektive der Umwelrvertraglichkeit der Medien auch die Langsam-
keit (des Materialabbaus) in den Fokus (vgl. Parikka 2016: 206). Mit Blick aufdie
Materialitat der Medien spricht Parikka in Erweiterung eines medienarchaologischen
Ansatzes, wie ihn etwa Friedrich Kittler vertreten hat, nun van einer ,,Mediengeologie
and unrersucht die Tiefenzeit der Medien (vgl. Parikka 2015).

Spricht man in ,medienmaterialistischer Perspektive van einem Medium, so ist
dabei also nicht - gema.fi der dominanten Sichnveise in den Medienwissenschaften
seit den 1990er Jahren — abstrakt an ein Dispositiv zu denken, sondern an van Men-
schen aus elementarer Natur hergestellte Apparate. Ein ,materialistischer' Ansatz ist
notig, um die StofFfliisse zu betrachten. Van Interesse sind nicht nur die Materialien
der IT-Technologie, sondern diejenigen der gesamten Medien- und Technikgeschichte,
ohne die Bucher, Telegrafen, Telefone u.v. m. nicht hatten erfunden werden konnen.
Wahrend sich die allgemeine Medienokologie far die Prozesse interessiert, wie einzelne
Medien im Zuge des technischen Fortschritts funktional modifiziert, marginalisiert and
ersetzt werden, fragt eine materialorientierre Medienokologie auch nach dem Verbleib
and Fordeben des Materials nach Ende der primaren Nutzungszeit. Sie bedenkt a.a.
das globale Problem von Elektroschrott ebenso wie die konkrete Beziehung zwischen
Medientechnologie, Umwelt und Naturressourcen (vgl. Parikka 2016: 203). Im Sinne
eines Neuen Materialismus wird neuerdings auch in der Medienwissenschaft vermehrt
betont, dass Mensch-Technik-Umwelten nicht nur vom Menschen gestaltet, sondern
auch durch die Wirkmacht (Agency) der Materialien gepra.gt sind.

Fiir Fragen der Nachhaltigkeit aus medienkulturwissenschaftlicher Perspektive
wegweisend sind neben den Beitragen von Parikka vor allem die zwei Publikationen
Greening the Media (2012) von Richard Maxwell und Toby Miller sowie der Band Sus-
tainable M.edia (2016), den Nicole Starosielski and Janet Walker herausgegeben haben.
Die Studie von Maxwell und Miller steht fiir eine ,okologische Mediengeschichte',
die zeigt, wie jedes neue Medium neue Umwelt- und Gesundheitsprobleme beim
Menschen erzeugt, und damit das von konventionellen medienhistorischen Studien
Ausgeblendete ins Zentrum ruckt. Der Band von Starosielski und Walker betrach-
ter verschiedenste Medien in ressourcenokonomischen Geflechten, beleuchtet, wie

soziale und asthetische Praktiken der Medienkultur van Technologie, Infrastruktur
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und Energie abhangen, und evaluiert Porenziale nachhaltiger Medienpraktiken. Die
Beitrage demonstrieren, wie man asthedsch-semanusche Werkanalysen mit Blick auf
technologische Infrastrukturen und deren Umweltauswirkungen kombinieren kann.3
Vorliegendes Kapitel richtet jedoch den Fokus aufden okologischen Fufiabdruck.

Wie evaluiert man die Nachhaltigkeit van Medien?

Fiir die Evaluation der Nachhaltigkeit eines einzelnen Produkts bzw. einer Praxis ist
zum einen zu beachten, in welchem Mafi und wie lange das Okosystem Erde die fiir
die Produktioa und Benutzung eines Mediums norigen Ressourcen bereitstellen kann -
man nennt dies die source function der Umwelt. Zum anderen gilt es zu ermessen, in
welchem Mafi und wie lange die dabei enrstehenden Abfalle und Emissionen vom
Okosystem Erde aufgenommen und ggf. wiederaufbereitet werden konnen - man
nennt dies die sink function (vgl. Maxwell/Miller 2012: 26). Diese unverhandelbaren
Grenzen miissten von einer nachhaltigen Medienkultur beachtet werden.

Zusatzlich zu jener Fokussierung auf Material und Ressourcen sind bei der Evaluation
der Nachhaltigkeit van Medien auch soziale Faktoren wie die physischen Belastungen
und Gefahren far die in Produktherstellung und -entsorgung involvierten Personen
zu beriicksichdgen. Dieser Beitrag kann diese Komponenten jedoch nur am Rande
ansprechen. Dass derartige Faktoren schon bei technisch weniger komplexen Medien
cine zenrrale Rolle spielen, zeigen die folgenden Ausfahrungen, die gezielt nicht nur
digitale Medien beriicksichtigen, wie die meisten aktuellen medienwissenschaftlichen
Studien (vgl. den reprasentativen Band von Starosielski/Walker 2016).

Seit einigen Jahren erscheinen vermehrr journalisusche Arukel, die versuchsweise
die Umweltschadlichkeit bzw. Nachhaltigkeit .alter' and ,neuer Medien mit ahnlicher
Funktion vergleichen, beispielweise Print- and Onlinezeitungen oder Bucher and
E-Books bzw. E-Book-Reader. Derartige Artikel konnen zwar die Faktoren benennen,
die das eine oder andere Produkt mehr oder weniger umweltfreundlich machen, eine
klare Empfehlung 1st jedoch selbst im Rahmen detaillierter Life Cycle Assessments
schwierig: Denn es ist nicht einfach, die durch verschiedenartige Faktoren zustaade
kommende Umweltbelastung in der Summe zu bemessen and iiber die Gewichtung
der einzelnen Faktoren zu entscheiden. Wenn auch im Folgenden mit teils heteroge-

3 Erprobt wird dies u. a. auch in den nun florierenden Green Game Studies und den Green Film
Studies, deren sterig wachsende Forschungsenrage in diesem sehr selektiven Forschungsiiber-
blick, der diverse Felder der Medienwissenschaft ausblenden muss, leider nicht beriicksichtigt
werden konnen.
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nen, in anderen Disziplinen erhobenen Daten argumenuert werden muss, so eignen
sich diese dennoch gut als Ausgangspunkt fur daruber hinausgehende Reflexionen
iiber die Nachhaltigkeit der Medienkultur.

21.2 Fallstudien: Lesen auf Papier vs. Lesen am Bildschirm

Papier(industrie) und Printmedien

Die Erfindung des Papiers gilt als kulrursuftendes Inidalmoment. Seit ihrem Aufkom-
men im 14. Jahrhunden standen Papiermiihlen, wie etwas spater auch die Druckereien,
Rir den kulturellen Fortschritt schlechthin. Im Licht dieses historischen Fortschritts-
narrativs bleiben die Umwelt and Arbeiter betreffenden Kollateralschaden gewohnlich
im Dunkeln (vgl. dazu Maxwell/Miller 2012: 46). Die globale Papierindustrie ruhmt
sich auch im digitalen Zeitalter eines stetigen Wachstums: Heute wird weltweit mehr
Papier denn je produziert, und Deutschland zahlt zu den grofiten Produzenten und
Verbrauchern (pwc 2016; VDP 2018a). Grafische Papiere (fur Zeitungsdruck, Bucher,
aber auch Burokommunikauon) machen bei der deutschen Papierproduktion anteilig
als zweitgrofite Produktgruppe rund 36% aus (VDP 2018a: 24).4 WWF informiert
aktuell, dass fast jeder zweite Baum weltweit zu Papier verarbeitet werde (WWF 2018).
In Europa wird mehr Papier verbraucht, als mit heimischem Holz bzw. Zellstoffher-
gestellt werden kann (Umweltbundesamt 2014). Die deutsche Papierindustrie weist
nach, dass das von ihr verwendete Holz bzw. der ZellstofF ,,ausschliefilich aus einer
nachhaltigen Forstwirtschaft" stammt und sie sich nicht nur in der heimischen Forst-
wirtschaft, sondern auch bei den Zellstofflieferlandern (derzeit Brasilien, Schweden,
Finnland a. a.) fiir die Zertifizierung nachhaltiger Forsrwirtschaft (FSC oder PEFC)
einsetze (VDP 2018a: 32). Wahrend in Deutschland ca. 70% derWaldflache zertifi-
ziert ist, trifFt das welrweit bisher jedoch nur auf7-8 % zu; kriusiert wird, dass dies-
bezugliche Verbesserungen schleppend verlaufen (ebd.). Durch extensives Altpapier-

4 Die anderen ca. 64 % verteilen sich aufHygienepapiere, Verpackungen (Karton) und Papiere
mit anderen Venvendungszwecken (vom Fotopapier bis zurTapete). Statistiken der Papier-
Industrie difFerenzieren leider nicht zwischen Papier fiir Informations- und Unterhaltungs-
medien wie Zeitungen und Biicher einerseits und Biirokommunikation andererseits, zeigen
jedoch, dass seit zehn Jahren die Produktion von grafischem Papier stetig sinkt, wahrend die
von Verpackungspapier ansteigt (vgl. VDP 2018a: 40).
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Recycling mit der welrweit hochsten Einsatzquote von 74 % (ebd.)5 kann die deutsche
Papierindusme den Bedarfan PrimarrohstoflF stark senken. Auch der Verbrauch van
Wasser and Energie - man beachte: Die Papierindustrie zahlt zu den funfenergieinten-
sivsten Branchen in Deutschland (Umweltbundesamt 2014) - konnre schon deutlich
reduziert werden (VDP 2018a: 33). Ahnliches gilt fur die Emissionen (ebd.). Nach
wie vor ist jedoch der global steigende Papierverbrauch mit einem Schadstoffeintrag
in Luft, Wasser and Boden sowie mit einem hohen Ressourcenverbrauch verbunden.

Fokussiert man nun wieder die Schrifttragermedien und fragt nach ungefahrlicher
Medienproduktion, so muss man historisch weit zuriickblicken: bis zum Papyrus, der
im antiken Agypten lediglich aus der Papyruspflanze unter Verwendung ihres eige-
nen klebrigen Saftes und anderer naturlicher Leime hergestellt wurde.6 Schon bei der
Produkuon van Pergament aus Tierhaut kommen gesundheitsschadigende Arbeks-
schritte im Umgang mit Kalklaugen ins Spiel, und bei der Papierherstellung, zuerst
fur den fruhneuzeitlichen Buchdruck und mit Anbruch des Zeitalters der Massen-

presse auch fur Zeitungen, addieren sich die Gefahrenpotenziale: als Papier noch aus
Lumpen hergestellt wurde durch die Arbeitsschritte vom Reifien iiber das Garen der
Lumpen bis zur Verarbeitung der Stoffreste im Stampfwerk; nach der Umstellung auf
HolzstofFinsbesondere beim chemischen Aufschluss des Holzes zu Zellsroffqua Sul-
fit- und Sulfatzellstofiverfahren (ab ca. 1890) and auch durch das Bleichen mithilfe
van umweltbelastendem Chlor bzw. den vergleichsweise weniger belastenden Chlor-
verbindungen (vgl. Radkau 2007: 245 f.).

Die Nachhaltigkeit des Produkts ist aus verschiedenen Blickwinkeln unterschiedlich
zu beurteilen. Schon friih gab es Diskussionen iiber die Nachhaltigkeit verschiedener
Schrifttragermedien: Mit der Einfiihrung des Buchdrucks und dem Wechsel zum
Papier argumentierten Kritiker des neuen Mediums damit, dass handbeschriebenes
Pergament dieTexte dauerhafter bewahren wiirde (vgl. Willeitner 2016). Gegen die
Nachhalugkeit von Pergament sprach aber schon damals, dass fui ein einziges Buch
die Haute van 200 bis 300 Tieren (Ziegen oder Schafen) gebraucht warden. Die bis
Mitte des 19. Jahrhunderts dominante Lumpen-Papierproduktion wiederum kann
man insofern als die nachhaltigste bezeichnen, als hier anstelle von Oberprodukuon
nur so viel Papier hergestellt werden konnte, wie Lumpenabfalle zur Verfiigung stan-
den - aus Sicht der Nachfrage der druckaffinen Aufklarungsgesellschaft war das viel

5 Diese Quote bezieht sich nicht allein auf die Zeitungs- und Buchproduktion; sie ist so hoch,
weil sie Karton (Verpackungsmaterial), Buromaterial u. a. einschliefit.

6 Zur Geschichte des Papiers vgl. aus technik- und materialgeschichtlicher Perspektive Tschudin
2002 und aus kultur- und literaturgeschichtlicher Perspektive Miiller 2014.
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zu wenig. Fur die Lumpen spricht, dass sie keine PrimarrohstoflFe darstellen, sondern
das Konzept des Recyclings geradezu verkorpern.

Mit der Erfindung des mechanischen Holzaufschlusses (um 1840) wurde Holzwich-
tigsrer Faserlieferant der modernen industriellen Papierherstellung, oder anders: Die
Papierindustrie wurde zum Grofiverbraucher des Holzes (Radkau 2007: 224). Zuvor,
aufdem Hohepunkt des sag. Holzzeitalters and wahrend des Jahrzehnte andauernden
Holznotalarms schien die Industrialisierung der Papierproduktion auf Holzgrund-
lage nicht realisierbar (vgl. ebd.). Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde nun jedoch
Zeitungspapier zu 80% aus Holz hergestellt. Das ermoglichte die fur die Zeitungs-
Industrie typische Massenproduktion, den Aufstieg des neuen Massenmediums und
dieAusbildung einer neuartigen Popularkultur. Seit demAufstieg der Papierindustrie
gait das Schreib- and Druckmedium aufierdem als ,,das grundlegende Instrument in
der Wirtschaft", in Politik, Bildung and Kommunikadon (Vorholz 1991).

Wie auch im Falle von anderen Konsumgiitern sind der Zeitschriften- and der Buch-
markt durch enorme Oberproduktion gekennzeichnet. Nach China, den USA and
Japan ist Deutschland heure der viertgrofite Papierproduzent der Welt (VDP 2018b).
Zuerst speisre sich die deutsche ZellstofEndusrrie aus eigenem Rohholz, dann aus
Restholz (Holzabfallen), bis sie aufden grofiangelegten Import van Zellstofi~umstellte
(vgl. Radkau 2007: 246; VDP 2018b). Wenn es von Seiten der Industrie heifit, man
achte beim Holzimport auf Nachhaltigkeit in dem Sinne, dass die Exportnation
nicht mehr Holz schlage als nachwachse, so bleibt dabei unerwahnt, dass natiirliche
Walder, d. h. funkrionierende Okosysteme, durch Monokulturen ersetzt werden, die
den Biodiversitatsverlust vorantreiben. Laut World Resources Institute (WRI) sind
weltweit nur noch 15 % des Waldes intakt, 30 % wurden bereits gerodet und der Rest
degradiert (WRI o. J.). Wahrend man in der deutschen Presse seit denl980er Jahren
lauthals den Schutz der Tropenwalder fordert, nahm man die Abholzung der letzten
europaischen Urwalder in Kauf. An der Zerstorung der Walder in Indonesien, Chile
und Brasilien hat die Papierindustrie keinen geringen Anteil (vgl. z. B. Intern. Tropi-
cal Timber Org. 2016).

Die Papier- and Zellstoffindustrie ist besonders energieintensiv - man benotigt
grofie Mengen Elektrizitat und Prozesswasser - und sie 1st aufgrund erheblicher
Luft- und Gewasserverschmutzung sowie Abfallenrstehung stark umweltbelastend.
Seit man zur chemischen Zellstoffherstellung iibergegangen war, hatte sich die Was-
serverschmutzung durch das Umweltgift Chlor deutlich erhoht. Bevor die Industrie
per Abwasserverordnung zur Umstellung auf chlorarme Bleichverfahren gezwungen
wurde, flossen giftige chlororganische Substanzen wie das krebserregende, langlebige
Dioxin in deutsche Gewasser und schliefilich uber Fliisse in Meere, wo sie liber die
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Nahrungskette Fische und Menschen schadigen. Aufdie Gefahren der Chlorbleiche
hat Greenpeace durch Akuonen ab Mine der 1980er Jahre hingewiesen. 1989 konnte
die Umweltschutzorganisation ihr Magazin aufdem weltweit ersten chlorfrei gebleich-
ten Papier drucken, 1994 hatte ,,chlorfreies Papier" (TCF) schon einen Marktanteil
von liber 50% - mit Ende der Kampagne sank der Marktanteil von TCF-Papier
jedoch wieder stark. Anders als in vielen Landern gilt ,,chlorfreies Papier in Deutsch-
land zwar heute als Standard, das Label ist jedoch mit Vorsicht zu betrachten, denn
haufig wird ,,chlorarmes", d. h. elementarchlorfreies Papier (ECF) - bei dessen Bleiche
das sehr gesundheitsschadliche Chlordioxid und/oder -peroxid eiagesetzt wird - als
,,chlorfreiesl verkauft (vgl. Greenpeace o. J.). Dass ECF-Papier mit einem Marktanteil
von 90% das TCF-Papier verdrangt hat (vgl. Umweltbundesamt 2019), kritisieren
Umweltschutzorganisationen (vgl. Robin'Wood 2017).

Untrennbar verbunden mit der Geschichte der Papierindustrie ist diejenige der
Printmedien, alien voran Zeitung, Zeitschrift und Bach. Auch diese Erfolgsgeschichte
unterschlagt meist die Nebenwirkungen. Mediengeschichtliche Lehrwerke beschreiben
Gutenbergs drucktechnische Innovationen als Motor fur kulmrellen Fortschritt, ohne
sich fiir die Auswirkungen aufUmwelt and menschliche Gesundheit zu inreressieren.
Mit der Verbreitung des Buchdruckverfahrens, das als grofite Zasur der Medienge-
schichte angesehen wird, erhohte sich schlagartig der Bedarfan Blei, Kupfer, Zinn und
Andmon, die als Hauptbestandteile des Letternmetalls (bisweilen mit Spuren von Arsen,
Zink, Aluminium, Eisen und Nickel) in unterschiedlichen Legierungen miteinander
verschmolzen wurden. Die Bleivergiftung als jahrhundertelange Berufskrankheit der
Schriftgiefier und -setzer, die bei der Herstellung der Bleilegierung ebenso wie beim
Handsatz standigen Hautkontakt mit dem Metall batten und Bleistaub einatmeten,
wird seken themadsiert (vgl. Silberstein 1912). Auch heute noch sind Arbeiterinnen
und Arbeiter in Druckereien - nicht aur, aber insbesondere in solchen, die qua out-
sowcing in Entwicklungslander verlagen wurden - diversen GefahrenstofFen ausge-
setzt (Gase, Dampfe, Aerosole, Staub, Losungsmittel, Salzsaure, Aceton, Natronlauge,
Ozon etc.) (vgl. BG ETEM 2016).

Die im letzten Jahrzehnt prognostizierte rasche Verdrangung und Ersetzuag des
Print-Buchs durch das E-Book ist trotz dessen rasanter Karriere nicht eingetreten (vgl.
FEP 2017:1, 5). Die Ertrage aufdem europaischen Buchmarkt, der derzeitjahrlich (mit
steigender Tendenz) insgesamt mehr als eine halbe Million neue Titel herausbringt -
davon ca. 90.000 in Deutschland, dem grofiten Buchmarkt Europas und dringrofiten
weltweit (Borsenverein des deutschen Buchhaadels 2015: 81) -, waren seit der Einfiih-
rung des E-Books (and der 2008 beginnenden Wirtschaftskrise) rucklaufig. Seit 2015
ist jedoch wieder ein Wachstum im Print-Sektor festzustellen (Federation of European
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Publishers 2017: 2). Europaische Verlage haben 22 Millionen Titel vorrarig (4 Mil-
lionen davon als digitale Ausgabe), ebenfalls mit wachsender Tendenz (IPA 2015/16).

Green Publishing

Beim Stichwort ,,Green Publishing", das schon seit einiger Zeit in den Medien kur-
siert, denken Laien zuallererst an Recycling-Papier. Zeitungen bestehen bekannt-
lich fast ganzlich aus wieder aufbereitetem RohstofF, bei grafischen Papieren ist die
Altpapiereinsatzquote seit der Jahrtausendwende deutlich gestiegen: auf uber 52 %
(VDP 2018a: 60). Die deutsche Buchindustrie verwendet Recyclingpapier jedoch
bislang relativ zogerlich: mit der Begriindung, es habe nicht die notige Qualitat (vgl.
Dallmus 2013). 2010 war von den 94 Titeln aufder Spiegel-Bestseller-Liste Juli-Sep-
tember keiner auf Recyding-Papier gedruckt (Umwelt-Dialog 2010). Erst nachdem
J. K. Rowling - einem Impuls der ,,Greenpeace Book Campaign" folgend - unter
medialer Au&nerksamkeit von den Verlagen gefordert hatte, ihre Biicher auf Recyc-
ling- oder zumindest FSC-zerufiziertes Frischfaserpapier zu drucken, wurde der 2007
erschienene sechste deutschsprachige Harry-Potter-'Band aufeiner Mischung aus 40 %
Recyclingpapier und 60 % FSC-Papier gedruckt, die der Carlsen-Verlag eigens dafiir
ennvickeln liefi (vgl. Krohn 2006). Das FSC-Logo garantiert, dass ,,das Produkt aus
Waldern stammt, die nach anspruchsvollen okologischen und sozialen Standards bewirt-
schaftet wurden (WWF 2018, siehe www.fsc-deutschland.de).7WeitereAutorinnen
and Autoren, darunter Giinter Grass, schlossen sich der Greenpeace-Kampagne an
(Greenpeace 2008). Einen deudichen Fortschritt markierte einige Jahre spater auch
die erstmalige Auszeichnung eines Buchverlags, namlich des Reclam-Verlags, im Jahr
2015 mit dem Blauen Engel fiir Druckerzeugnisse, weil die Reihe Universal-Bibliothek
vollstandig aus recycelten Materialien besteht (vgl. Umweltbundesamt 2015). Das
Umweltzeichen Blauer Engel, das Vorgaben zum Chemikalieneinsatz macht and die
hundertprozentige Verwendung von Altpapier als RohstofFfordert, gilt allgemein als
das Zerrifikat mit den hochsten Standards. Die genannten Beispiele sind leider immer
noch Ausnahmen, doch gibt es wichtige richtungsweisende Initiativen, die eine mog-
liche Transformation zur Nachhaltigkeit in Aussicht stellen:

Vi

7 Greenpeace kritisiert das PEFC- und neuerdings auch das zuvor von der Umweltschutz-
organisation unterstiitzte FSC-Siegel fiir schwache Zertifizierungsstandards (vgl. Greenpeace
2014, 2018). Wie gerechtfertigt diese Kritik ist, kann im Rahmen dieses Kjipitels nicht erortert
werde:;n.
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Sucht man im Internet nach Informationen zu ,,Green Publishing", so stofit man
zuerst aufdie Strategic ,,Nachhaldges Publizieren" des Oekom-'Verlags, dessen Bucher
alle auf Recyclingpapier oder FSC-zerufiziertem Papier gedruckt and auch inhaltlich
fiir ihren Schwerpunkt in der Nachhalugkeitsforschung bekannt sind. Oekom hat sich
dem Deutschen Nachhalugkeitskodex verpflichtet and als erster deutscher Verlag die
Nachhaltigkeitsleistungen seiner Publikauonen transparent gemacht: Er vermeidet
Uberproduktion u. a. durch Print-on-Demand, arbeitet nur mit umweltfreundlich
wirtschaftenden Druckereien aus der Region, vermeidet lange Transportwege, bezieht
Okostrom fiir das Verlagsgebaude und nutzt ausschliefilich energieefEzieme Gerate und
umweltfreundliche Buromaterialien (vgl. www.oekom.de). Anderen Verlagen zeigt er
konkrete Handlungsoptionen mithilfe des von ihm initiierten undvom Bundesumwelt-
ministerium (2011-2013) geforderten Projekts ,,Nachhalug Publizieren - Neue Umwelt-
standards fiir die Verlagsbranche" auf(vgl. www.nachhaltig-publizieren.de). In Koope-
ration mit dem Insdtut Rir Energie- und Umwekforschung (IFEU) and dem Institut
fiir okologische Wirtschaftsforschung (IOW) wurde die gesamte Wertschopfungskette
beleuchtet und die Ergebnisse in der Broschiire ,,Ideen fur griinere Seiten" veroffentlicht.
Ein Aufrufan alle Verlage seitens des Borsenvereins des Deutschen Buchhandels, diese
Nachhaldgkeitssrrategien umzusetzen, ware hilfreich (vgl. Norrick-Ruhl 2013: 234).

Fiir mehr Transparenz und die Umstellung aufFSC-zertifiziertes Papier entschied
sich auch Bertelsmann, eines der weltweit grofiten Medienunternehmen, zu dem die
Bertelsmann Printing Group und Penguin Random House gehoren, die erhebliche
CO^-Emissionen verantworten. Bertelsmann vermeldet in seinem Carbon Footprint
Report, dass es imjahr 2017 gegeniiber dem Vorjahr seinen CO^-Fufiabdruck um 8 %
reduziert habe (vgl. Bertelsmann 2018). Der jahrliche Papierverbrauch des Unterneh-
mens liegt bei 1,85 Mio. Tonnen; das entspricht einer mehr als 750 Kilometer langen,
mit riesigen Papierrollen beladenen Schlange von LKW (Penguin 2016). 2017 hatte
Bertelsmann seinen Bezug von Papier aus nachhaldgen Quellen mit zerufiziertem
Waldmanagement (FSC, SFI oder PEFC) bereks auf91% gesteigert; bis zum Jahr
2020 will das Unternehmen 100 % erreichen (vgl. Bertelsmann 2018). Mitarbeiter an
350 Standorten koordinieren Nachhalugkeitsstrategien in einem Be-green-'Netzwerk.
Weitere Verlage verkiinden ahnliche Nachhalrigkeitsbemuhungen, z. B. der De-Gruyter-
Wissenschaftsverlag (siehe De Gruyter 2012). Dass deutsche Verlage zu den Vorreitern
des Green Publishing gehoren wollen, spiegelt sich in der internationalen EcoPrint
Trade Fair, die auf Berliner Initiative hin 2012 erstmals stattfand - aber seitdem nicht
wiederholt wurde.

Im Riickblick auf die Ausfiihrungen zum okologischen Fufiabdruck der Papier-
and Printmedienindustrie lassen sich einige Nachhaltigkeitsempfehlungen resiimie-

ren. Zielfiihrend sind die stedge Verringerung von Wasser- and Luftverunreinigung
% ^ sowie des Energieverbrauchs, eine schonende Holzgewinnung und die Steigerung

der Altpapiereinsatzquote. Diesbeziigliche Verbesserungen werden von verschiedener
Seite angeleitet and liberwacht — hier konnen nur einige Beispiele genannt werden:
Das World Resources Institute (WRI) bietet mit dem Projekt Sustainable Procure-
ment of Forest Products (https://sustainableforestproducrs.org) Orienuerung. Global
Forest Watch, eine andere Initiative des WRI, iiberwacht die globale Enrwaldung per
Satelliten und sammelt Informationen mithilfe von Crowdsourcing. Komplementar
dazu regt die Global Restoration Initiative die Wiederbelebung entwaldeter Gebiete
an. Einen stetig aktualisierten detaillierten Leitfaden zu produktionsintegriertem
Umweltschutz bietet das Merkblatt der Europaischen Kommission zu den ,,Besten
Verfiigbaren Techniken in der ZellstofT- und Papierindustrie" (Europaische Union
2014).8 Dank umfangreicher Modernisierungen wurde laur Umweltbundesamr der
Einsatz von RohstofFen, Chemikalien, Energie und Frischwasser bereits stark reduziert
and die Emissionen vermindert (vgl. Umweltbundesamt 2014: 3). Allerdings wurden
,,okologische Verbesserungen durch steigende Produktionsmengen zunichte gemacht"
(ebd.): Ziel bleibe es weiterhin, die absoluten C02-Emissionen zu senken. Nicht nach-
haitig ist beispielweise das Distributionssystem der deutschen Buchindustrie, die mit
dem Versprechen wirbt, jedes Buch iiber Nacht individuell und per LKW zu jedem
erdenklichen Einzelhandler zu liefern (vgl. Norrick-Ruhl 2013: 231). Daher kommen
verschiedene Studien zu dem Schluss, dass die Lektiire von Buchern in Bibliotheken
immer noch am okologischsten ist (ebd.: 233). Unabhangig davon bleibt das grofite
Problem die enorme Oberproduktion, die sich nicht zuletzt an der Remissionsquote
ablesen lasst (vgl. ebd.: 231; Schulte 2013).

Ob das Wachstum der Papierindustrie durch die extensive Zunahme van E-Kom-
munikation und E-Reading zu bremsen ist, scheint fraglich. Ebenso ungewiss ist, ob
die Ablosung des Papiers als Tragermedium des geschriebenen Wortes durch elektro-
nische (Lese-)Medien in okologischer Perspektive eine Verbesserung bedeutet.

Print-Zeitung vs, E-Paper, gedrucktes Buch vs. E-Book

Zu den Kennzeichen des Digitalzeitalters gehoren veranderte Publikations- and
Rezeptionsmodi des geschrieben Wortes. Zeitungen, Zeitschriften und Bucher
erscheinen teils ausschliefilich, teils zusatzlich elektronisch. Kriusch wird dies meist
nur aus der Perspektive derjenigen Print-Anbieter gesehen, die van der Umstellung

8 Siehe dazu aufierdem Puumnen/Vasara 2007; Canonico/SeIlman, Preist 2009; Szabo et al. 2009.
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nicht profitieren, selten jedoch wird der Umbruch unter Gesichtspunkten der Nach-
haltigkeit mit Bezug auf Ressourcen- and Energieverbrauch beurreilt. Im Zuge der
Digitalisierung von Informations- und Unterhaltungsmedien wie Zeitungen and
Biichern wird Papierverzicht im ofFentlichen Laien-Diskurs pauschal stets fur die
okologischere Option gehalten, doch ist diese Einschatzung zu kurz gegriffen, denn
es gilt, in Life Cycle Assessments der gedruckten and der elektronischen Produkte
Fakroren wie Herkunft des Rohmaterials, Energieverbrauch, Energiequellen und
Umweltbelastung wahrend Produkdon, Recycling und Entsorgung zu beriicksich-
tigen. Selbst dann sind vergleichende Life Cycle Assessments keineswegs unproble-
matisch, zumal IT-Produkte und Papier in ihrer Marerialitat nahezu unvergleichbar
sind(vgl.Bull/Kozak20l4).

Vor einigen Jahren wurden mehrere Studien unternommen, um das Nachhaltig-
keitspotenzial van E-Reading zu bemessen. Sie kamen im Detail zu unterschiedlichen
Ergebnissen und konnten verschiedene Aspekte nicht ausreichend mit einbeziehen,
gehen aber optimistisch davon aus, dass E-Papers und E-Books unter bestimmten
(vielfach noch nicht gegebenen) Voraussetzungen das Potenzial haben, die Umwelt-
auswirkungen der Biicher- and Zeitungslektiire zu reduzieren.

Hinsichdich der Lektiire von E-Papers und Onlinezeitungen ist es ausschlaggebend,
ob man online oder offline (nach dem Herunterladen der Zeitung bzw. der Ardkel)
liest. Wird online gelesen, ist freilich die Lesedauer entscheidend. Als erstes Ergebnis
kann man hier festhalten, dass die Umweltbelastung der Print-Zeitungslektiire - bei
einem Zeitungsumfang van ca. 40 Seiten — in erwa gleich hoch ist wie das E-Rea-
ding, wenn man erwa eine halbe Stunde lang online am PC-Bildschirm liest (vgl.
Moberg et al. 2007: 92 f.; Hischier/Reichart 2001). Vergleicht man konventionelle
auf Papier gedruckte Zeitungen undTablet-E-Papers in einem Life Cycle Assessment,
so spielen nach Moberg et al. fiir die Berechnung zum einen der Seitenumfang der
Zeitung und die Zahl der Leserinnen and Leser pro Zeitung, zum anderen die Nut-
zungsdauer und -funktionsvielfalt des Tablets eine entscheidende Rolle (Moberg at
al. 2010: 177). Diese schwedische Studie geht van speziell dafiir gemachten, sparsam
betriebenen E-Paper-Tablets aus, mit denen E-Papers einmalig heruntergeladen and
offline gelesen werden. Sie betrachtet den Lebenszyklus der Produkte, d. h. im Fall
der Print-Zeitung die Holzwirtschaft, ZellstofF- und Papierproduktion, Druck, Dis-
tribution und Abfallentsorgung; im Fall des Tablets dessen Herstellung und Transport,
den Bezug des E-Papers via Internet, die Lese- bzw. Nutzungsdauer des Gerats und
seine Entsorgung, wobei mit europaischen Standards beziiglich Energiemix, Papier-
qualitat, Recyclingrare, Abfallmanagement etc. und einer taglichen Lesedauer von 30
Min. gerechnet wurde (vgl. Moberg et al. 2010: 180).

.,aai
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In beiden Fallen entsteht ein Grofiteil der Umweltauswirkungen wahrend der
Produktion: Im Fall der gedruckten Zeitung fallt v. a. der energieintensive, luft- und
wasserbelastende mechanische Holzaufschluss ins Gewicht. Fiir die Herstellung des
Tablets liegen weniger Daten vor. Hinsichtlich des Energieverbrauchs und der Treib-
hausgase schnitt in dieser Untersuchung die gedruckte Zeitung deutlich schlechter
ab," auch weil ein Vorteil der digital en Version darin besteht, dass (nach dem Kaufdes
Tablets) die liblichen Zeitungsdistributionstransporte entfallen. Dabei seien jedoch
die Problematik unsachgemafier Entsorgung der elektronischen Gerate und ihre
toxischen Komponenten noch nicht ausreichend beriicksichtigt; hier wurde viel zu
opumisusch von einer Materialrecyclingrate von 70 % ausgegangen. Den Herstellern
wird empfohlen, die seltenen Mineralien und toxischen Substanzen zu minimieren
(Mobergetal. 2010:177).

In Deutschland sind heute schatzungsweise 10 Millionen E-Book-Reader in
Gebrauch (Karadeniz et al. 2018: 38). Das Lesen van E-Books ist im Vergleich zum
gedruckten Bach nicht automatisch umweltschonender; wie bei alien stromverbrau-
chenden Geraten sind auch hier Haufigkeit und Dauer der Nutzung entscheidend.
Einen grofien Unterschied macht es ailerdings, ob auf Tablets oder Smartphones mit
LCD-Display oder auf E-Book-Readern mit E-Ink-Displays gelesen wird, die viel
weniger Strom verbrauchen and sehr gute Akkulaufzeiten van mehr als zwei Wochen
haben. Bei E-Book-Readern - so die PROSA-Studie des Oko-Insrituts - entstehen
rund 98 % des okologischen Fufiabdrucks bei der Produktion und Distribution der
zumeist in Asien hergestellten Gerate: Zu Energieverbrauch und Emissionen, die bei
Extraktion, Produktherstellung and -transport anfallen, sowie dem Ressourcenver-
brauch (wertvolle und seltene Metalle, u. a. Kupfer, Silber, Gold, Palladium und Kobalt
in einer ahnlichen Grofienordnung wie bei Handys) kommen negative Auswirkungen
auf die Arbeitergesundheit (aufgrund des Einsatzes van toxischen Chemikalien and
anderen SchadstofFen) und die Beeintrachtigung von Okosystemen durch den Roh-
stoffabbau (vgl. Manhan et al. 2011: 18-19). Ins Gewicht fallt aber auch die (derzeit
immer noch bei 80 % liegende) unsachgemafie Entsorgung der Gerate, obwohl deren
RohstofiFe durch Recycling grofitenteils wiederverwendet werden konnten.

Das heifit, durch sachgerechte Entsorgung, Vorbehandlung und Recycling der
Gerate sowie cine moglichst lange Nutzungsdauer und hochwertige Akkus konnten
die Umweltauswirkungen reduziert werden. Ferner konnte die Nachhaltigkeit des
Medienprodukts durch das Vorhalten von Ersatzteilen seitens des Herstellers and die

9 Nicht mitberucksichtigt warden hier die im Druckprozess involvierten toxischen Substanzen,
vgl. dazu Larsen et al. 2006.
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Kompatibilitat fiir alle gangigen E-Book- und Bildformate sowie die Update-Fahigkeit
der verwendeten Software gesteigert werden (vgl. Manhan et'al. 2011: l4f.). Seit die
gekauften E-Books nicht mehr aufdem Lesegerat, sondern im Rechenzenrrum abge-
speichert werden, ist allerdings der okologische Fufiabdruck des Cloud Computings
mit zu bedenken.

Um den Befund zu E-Book-Readern mit den Umweltauswirkungen bzw. dem Nach-
haltigkeitspotenzial konvenfioneller Biicher zu vergleichen, geht die PROSA-Studie
(entsprechend der durchschnitdichen Lesemenge von E-Book-Leserinnen and -Lesern)
davon aus, dass eine Privatperson erwa 10 Biicher a 200 Seiten pro Jahr liest (ebd.: 20).
Auch im Fall von konventionellen Biichern entsteht der Grofiteil der Umweltbelastung
in der Produktionsphase. Die Papierherstellung ist fur ca. 90 % des Energieaufwands
und des Treibhauspotenzials veranrwortlich, wenn Frischfaserpapier verwendet wird
(ebd.: 2l£). Biicher aus Recyclingpapier schneiden in dieser Okobilanz etwas besser
ab (ebd.). Die Frage, ,,ab welcher Anzahl gelesener Bucher sich die AnschafFung eines
E-Book-Readers aus okologischer Sicht lohnt", beantwortet das Oko-Institut nach
einer Amortisationsrechnuag mit einem differenzierten Ergebnis, das vereinfacht lauret:
Mit Blick aufden kumulierten Energieaufwand schneiden E-Book-Reader mit E-Ink-
Display bei einer Nutzungsdauer von drei Jahren ab elfgelesenen E-Books besser ab als
Bucher aus Frischfaserpapier; hinsichtlich des Treibhauspotenzials erst ab 22 Biichem
(ebd.: 23). Ein E-Book-Reader weist demnach nur Umweltentlastungspotenziale auf,
wenn sein Nutzer bzw. seine Nutzerin uberdurchschnittlich viel liest und die E-Books
anstelle von (and nicht zusatzlich zu) gedruckten Bucher kauft, wenn das Gerat eine
lange Nutzungsdauer hat and beim Aufladen aufEffizienz geachter wird (vgl. ebd.).
Zu den Vorreilen der E-Book-Reader gehort natiirlich die Einsparung der Ressource
Papier. Jedoch sind kopiergeschiitzte E-Books oft nicht wie Biicher in eine private
Austauschkultur eingebunden, die Print-Exemplare unter mehreren Leserinnen and
Lesern zirkulieren lasst (vgl. ebd.: 30) - Bibliotheken dagegen verleihen zunehmend
auch E-Books.

Wenig berucksichugt wurde bisher der Rohstoffeinsatz fiir die Herstellung des
E-Book-Lesegerats. Die PROSA-Studie berechnet sein Nachhaltigkeitspotenzial mit
dem Verweis auf Richtlinien zur Entsorgung and Wiederaufbereitung, geht jedoch
davon aus, dass nur 20 % der Altgerate einem fachgerechten Recycling zugefuhrt wer-
den (ebd.: 13,17). Die anderen 80% sindTeil des allgemeinen Elektroschrottentsor-
gungsproblems im ICT-Sektor. Auch liegen bisher kaum Daren liber die bei E-Book-
Readern involvierten SchadstofFe vor, so dass diese nicht in die Okobilanzbewertung
eingeflossen sind. Mehr Daten gibt es hingegen zu Tablets wie dem iPad, die mitunter
als Lesegerate fiir E-Books, Onlinezeitungen u. a. dienen. Fraglos werdea hierfiir grofie
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Mengen van Mineralien, Metallen und Seltenen Erden eingesetzt; deren Extraktion
and Sauberung verbraucht mehr Wasser, als vergleichsweise bei der Papierherstellung
fliefit (vgl. Goleman/Norris 2010). Und auch die Gesundheitsrisiken aufgrund von
Gift- and GefahrenstofFen (z. B. StickstofF- und Schwefeloxidemissionen) sind erheb-
lich (vgl. ebd.). Endet das Tablet oder der E-Book-Reader aufeiner illegalen Miillhalde
in einem Entwicklungsland oder in den Handen van ungeschiitzten Arbeitskraften
und Kindern, vervielfachen sich die Gesundheitsrisiken.

Sparsame E-Paper- and E-Book-Reader konnen nur sehr begrenzt zu einem nach-
haltigeren Textkonsum beitragen, solange die meisten Nutzer and Nutzerinnen Zeitun-
gen zusatzlich am Biiro-PC, Laptop, Tablet und Smartphone online lesen. Das rasante
Wachstum des ICT-Marktes ist bekannt. Seit 2014 gibt es aufder Welt mehr mobile
Endgerate als Menschen, und sie vermehren sich funfmal schneller als die Menschen
(vgl. Boren 2014). In Deutschland hat 2017 das Markrvolumen fur mobile Endgerate
das des Buchmarkts uberstiegen (vgl. Borsenverein des Deutschen Buchhandels 2018).
Die genannten Endgerate enthalten neben den Hauptmetallen (Kupfer, Eisen, Alu-
minium und Nickel), durch deren Recycling man den Bedarfan neuen RohstofFen
senken kann, bekanndich auch diverse knappe Metalle, von denen einige aufgrund der
Verbindung des Handels mit Kriegen als Konfliktmetalle gelten (z. B. die in Ruanda
und im Kongo abgebauten Tantalerze Tantalit und Coltan). Bei den Seltenen Erden
ist die Versorgungslage aufgrund monopolistischer Angebotsstrukturen unsicher, sie
zahlen zu den von der Europaischen Kommission im Zuge ihrer ,,Rohsto£Rnitiative"
idenufizierten ,,kritischen Metallen". Umweltbelastend sind die toxischen, teilweise
radioaktiven Abfalle, die bei ihrem Abbau entstehen and ins Grundwasser eingetragen
werden, der enorme Energieaufwand fur dieTrennung und Aufbereitung der RohsrofFe
und die oft nicht umweltgerechte Entsorgung der Chemikalien. Strategien fiir nach-
haltiges Wirtschaften mit Seltenen Erden, d. h. fiir den Wechsel zu Alternativoptionen,
die Reduktion von Umweltbelastungen und den Aufbau van Recyclingstrukturen in
Europa, stellt z. B. das Oko-Institut vor (vgl. Oko-Insdtut 2011).

Laut CWIT-Studie (Countering WEEE Illegal Trade) aus dem Jahr 2015 wird jedoch
nur ein Drittel des Elektroschrotts in Deutschland and der EU rezykliert (vgl. Huis-
man et al. 2015: 6). Das Bundesamt fur SekundarrohstofFe und Entsorgung schatzt,
dass 70 % des elektronischen Miills auf illegalem Weg entsorgt werden (vgl. Trotz
2008), obwohl die Basel Convention on the Control ofTransboundary Movements
of Hazardous Wastes and Their Disposal internationale Transporre von Giftmull seit
1992 verbieret. Viele Entwicklungs- und Schwellenlander haben den Import van Elek-
tromull inzwischen verboten, doch ist die Dunkelziffer illegaler Ex-/Importe hoch.
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Green E-Reading - Green IT

Wichtige erste Schritte auf dem Weg zu einer nachhalugeren Medienkultur waren
erstens cine konsequente Redukrion toxischer Komponenten elektronischer Medien.
Dies versucht die EU-Direktive Restriction of Hazardous Substances in Electrical and

Electronic Equipment (RoHS). Essentiell ist dabei die globale Perspektive, die in Pro-
duktions- und Entsorgungsketten involviene Menschen mitberucksichtigt. Zusatzlich
ist der veranrwortungsvolle Umgang aller Nutzerinnen and Nutzer mit elektronischen
Medien gefragt. Daher mussen zweitens Waren- und StofFflusse fiir Konsumenten
and Konsumentinnen transparent gemacht werden, wie dies z. B. die niederlandische
Firma Fairphone praktiziert, deren Smartphone als einziges mit dem Nachhalrigkeits-
Siegel Blauer Engel ausgezeichnet wurde und den Deutschen Umweltpreis erhielt
(vgl. Winterer 2016). Drittens konnte die Sammlung ausgedienter Gerate — deren
Rahmenbedingungen die EU-Richtlinie Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) vorgibt - effektiver angeleitet werden. So schlug z. B. der Sachverstandigen-
rat fiir Umwelrfragen vor, ein Handy-Pfand einzufiihren, das die Rucklaufquote von
(geschatzten 124 Millionen in Schubladen lagernden, ungenutzten) Mobiltelefonen
erhohen, die Wiedergewinnung von Metallen ermoglichen und damit den Bedarf
an RohsrofFen senken soil (vgl. Welt 2012). Diskuriert wird diese Moglichkeit auch
fur andere mobile Endgerate. Seit Juli 2016 besteht in Deutschland fur den Handel
aufierdem eine gesetzliche Rucknahmepflicht fiir Altgerate. Die dafilr eingerichteten
Sammelsysteme werden jedoch in einer Studie der Deutschen Umwelthilfe kritisien,
weil sie bislang nicht flachendeckend existieren, verbraucherunfreundlich seien and
teilweise sogar ein Sicherheitsrisiko darstellten (vgl. Deutsche Umwelthilfe 2017).

Die Reduktion der van elektronischen Medien verursachten Umweltschaden uad

Gesundheitsgefahren kann jedoch weder allein in den Handen der Medienindustrie
noch in denen von Regierungen und Verwaltungen liegen.

Diverse Initiativen und Aufldarungskampagnen haben Richtungswechsel bewirkt
(vgl. auch Maxwell/Miller 2012: 139-144). Um nur wenige wegweisende Beispiele
zu nennen: Ein Leipziger Start-up-Unternehmen hat ein Sammelsystem fiir Elektro-
nikgerate eingefiihrt, das Nutzerinnen und Nutzer fiir jedes in die sog. Binee-Box
eingeworfene Altgerat gemafi Payback-Prinzip mit einem Gutschein belohnt, der bei
dem kooperierenden Elektrohandler eingelost werden kann, bei dem die Sammel-
box aufgestellt ist (www.binee.com). Dazu gehort ein Tracking-System, das fiir den
ehemaligen Geratnutzer den Recyclingprozess dokumentiert. In grofierem Mafi-
stab erfolgt dies im E-Trash Transparency Project die Non-Profit-NGO BAN (Basel
Action Network), benannt nach der bereits erwahnten Baseler UN-Konvention.
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Gemafi der Idee van ..Electronics Stewardship" verfolgt die NGO a. a. den illegalen
Handel von E-Schrott.

Mehr mediale Aufmerksamkeit erzeugen Proteste von Greenpeace. Mit verschie-
denen Aktionen versucht die Umweltschutzorganisation, Druck aufdie IT-Industrie
auszuiiben, damit sich diese zu einer ,,Green IT" transformiere. So entluden Aktivis-
tinnen und Aktivisten im Jahr 2005 cine LKW-Ladung Elektroschrott vor der Gen-
fer Hewlett-Packard-Zentrale, wahrend andere am selben Tag aufder Elektronikaus-
stellung in Peking cine Miillskulptur errichteten (vgl. Steffens 2005). 2006 landene
die Non-Profit-Organisation die Inrernet-Kampagne ,,Green My Apple", damit die
Firma Rir ihre Produkte kunftig auf gesundheitsschadliche Komponenten verzichte.
Und nachdem Apple in der Greenpeace-Studie ,,How Clean is Your Cloud? (2012)
weiterhin schlecht abgeschlossen hatte (vgl. Greenpeace 2012: 7), wurde die Firma
mit Protestaktionen in Apple-Stores erfolgreich unter Druck gesetzt, auferneuerbare
Energien umzustellen (vgl. McMillan 2012; Greenpeace 2017; Frangoul 2018).

21.3 Fazit und Ausblick: Green Reading - nachhaltige Medienkultur?

Der Konsum von elektronischen Medien nimmt bekanndich enorm zu. Im offendichen

Diskurs sowie in einer den Science and Technology Studies nahestehenden Medien-
wissenschaft wird jedoch kaum die Option in Betracht gezogen, elektronische Medien
weniger zu nutzen - im Gegenteil. Man geht davon aus, dass die EfEzienz bestehender
Technologie hinsichtlich ihres Material- und Energieverbrauchs stetig verbessert wer-
den kann. Nauonale und internauonale Organisationen unterstreichen die wichtige
Rolle der ICT fiir wirtschaftliche, soziale und politische Zusammenarbeit im Zeichen
einer Transformation zur Nachhaltigkeit. Um die E-Medienindusme wirklich nach-
haltig zu machen, miissten jedoch wesendiche strukturelle Veranderungen durchge-
setzt werden (vgl. auch Maxwell/Miller 2012: 108). Gleiches gilt fiir die Papier- and
Printmedienindustrie. Nachhaitiges Produzieren and Konsumieren muss Ziel aller
Akteure auf alien Ebenen (Staat, Stadt, Arbeitsplatz, Haushalt) sein. Auch wenn sich
IT-Firmen ebenso wie die Papierindustrie - oft durch Greenwashing - selbst als oko-
logisch und nachhaltig prasentieren, ist diesbeziiglich eine gesunde Skepsis geboten.
Es bleibt Aufgabe jedes einzelnen Staates, Gesetze zu ratifizieren, die umwelt- wie
gesundheitsschadliche Praktiken der Industrie verbieten, deren Einhaltung zu uber-
wachen and Verstofie zu sankuonieren.

Die Papier- and die ICT-Industrie sind beide fiir hohe Umweltbelastungen ver-
antwortlich - ein Teil davon ist Zeitungs- und Buchlekturen individueller Leserinnen

J
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und Leser geschuldet. Zur Untersuchung dieser Umweltauswirkungen leisten Life
Cycle Assessments einen wichtigen Beitrag. Deren Einbezug in cine interdisziplinar
arbeitende Medienwissenschaft wurde in diesem Beitrag erprobt: mit dem Ergebnis,
dass dieAntwort aufdie Frage, ob Biicher aus Papier oder Tablets and E-Book-Reader
nachhaltigere Zeitungs- und Buchlektiiren ermoglichen, van sehr vielen Faktoren
abhangt. Je nachdem, wie es um diese im Einzelnen steht, fallt der Vergleich anders
aus. Papier and elektronisches Medium besitzen jedoch beide Nachhaltigkeitspoten-
zial, das realisiert werden kann, wenn Politik, Industrie and Mediennutzende das Ziel
verfolgen, im Zeichen intergenerationeller Gerechtigkeit natiirliche Ressourcen zu
schonen sowie Wasser und Boden nicht mit SchadstofFen zu vergifren.

Andere Aspekte, die auf der Ebene der kulturellen Nachhaltigkeit zu bedenken
sind, warden dabei aber kaum beriicksichtigt and konnen hier nur angerissen wer-
den: Zu den Vorteilen digitalen Lesens zahlen Onlinezeirungen wie Hersteller von
elektronischen Lesegeraten die omniprasente Verfugbarkeit der Texte (sofern man
online ist oder die E-Papers und E-Books heruntergeladen hat), die Speicherkapazitat
der handlichen, platzsparenden Gerate (,,BucherschrankimTaschenformat") und die
Moglichkeit, die Schriftgrofie zu modifizieren and bestimmte Texunhalte per Such-
funktion schneller aufEnden zu konnen (vgl. Manhart et al. 2011: 32). Als Nachteil liegt
die Abhangigkeit van Stromversorgung und Internetzugang aufder Hand, aber auch
die Inkompatibilitat verschiedener Lese-Software und Lesegerate, welche den ZugrifF
aufTexte und die Lekture uberall und zu jeder Zeit unmoglich machen (vgl. ebd.).

Nicht nur aus diesem Grund entscheiden sich viele Leser und Leserinnen nicht
far die ausschliefiliche Lektiire digitaler Texte, sondern schmokern je nach Alltagssi-
tuation wechselweise in der Print-Zeitung and in der Onlineausgabe, im Buch oder
E-Book. Sie entscheiden sich nicht ausschliefilich Rir die eine oder andere Option,
sondern nutzen sie erganzend. Der Gebrauch digitaler Gerate reduziert nicht notwen-
dig den Pro-Kopf-Papierverbrauch (vgl. Bull 2014: 11). Oftmals signalisierr der Griff
zum Papier die Mufie im Gegensatz zur Arbeit am Bildschirm. Langere, komplexere
Texte werden lieber auf Papier gelesen (vgl. Statista 2019). Mit neuesten Studien ist
davon auszugehen, dass Bildschirmlekturen unsere Art zu lesen verandern und dass
wir digitale Texte anders verarbeiten als diejenigen auf Papier. Zweifellos konnen sich
Leserinnen und Leser, die mit ,echten' Buchern aufgewachsen sind, in solchen dank
des fixierren Seitenlayouts besser orientieren als in E-Books mit dynamischem Text
(vgl. Manhart 2011: 32). Einige Lesestudien haben beobachtet, dass wir Information
und ihre Reihenfolge auf Papier besser verstehen and memorieren konnen als beim
Lesen am Bildschirm (vgl. Mangen et al. 2013), auch weil dort das ,haptische Feed-
back' (das Blattern sowie der spiirbare Umfang der bereits gelesenen Seiten) fehlt (vgl.
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Jabr 2013 mit Verweis auf Wolf 2007). Eine andere Studie konzediert zwar, dass das
Lesen auf Papier subjektiv als angenehmer empfunden wird, kam jedoch zum Ergeb-
nis, dass das Lesegerat dennoch keinen Einfluss auf die Leseleistung habe bzw. diese
unter Umstanden (u. a. dank der Hintergrundbeleuchtung) sogar verbessern konne
(vgl. Krerzschmar et al. 2013). Die wachsende, im Detail unterschiedlich ausfallende
Forschung uber Auswirkungen der Digitalisierung aufdie Lesepraxis kann an dieser
Stelle nicht aufgearbeitet werden, sie bestatigt jedoch, dass gerade die Lektiire von
langen, komplexen Texten essentiell ist fiir die Entwicklung weirerer kognidver Leis-
tungen wie Konzentration und Gedachtnis, weshalb Kinder (Digital Natives) am
alten und neuen Lesemedium im ,tiefen Lesen' geschult werden sollten (vgl. Stavan-
ger Declaration 2019).

Kommt man abschliefiend aufdie Frage nach der Zukuaftsfahigkeir unserer gegen-
warugen Medienkultur zuruck, so 1st zu uberdenken, was sic kunftigen Generauonen
verspricht oder abspricht. Angesichts der ungleichen Verteilung des Kapitals auf die
Weltbevolkerung kann van einem nachhaltigen Jerzt-Zustand keine Rede sein. Gemafi
dem Konzept einer ,nachhaltigen Entwicklung', die den gegenwarugen Konsumismus
nicht prinzipiell ablehnt und (im bekannten Drei-Saulen-Modell) die okonomische
sowie die soziale Saule gegeniiber der okologischen priorisiert, wurde man anstreben,
die in den Industrielandern verwendeten Medien auch dem Rest der Welt zuganglich
zu machen, dem man grofitenteils die natiirlichen Ressourcen und die Arbeitskraft
entnimmt (vgl. dazu Cubitt 2016: 163). Alternadv konnte man sich eingestehen, dass
die Okonomie unserer gegenwartigen Medienkulrur mit ihrem enormen okologischen
Fufiabdruck eben nicht nachhaltig ist und daher nicht auf dieselbe Weise erhalten
werden sollte (vgl. Parikka 2016: 197). Vorschlage Hir cine individuelle nachhaldge
Mediennutzung sind von einer multidisziplinar informierten Medienethik gefordert.
Der Norwendigkeit van mehr Aufklarung uber Energie- und Ressourcenverbrauch
bei Medienproduktion, -nutzung and -entsorgung sollte auch die Medienkulturwis-
senschaft Rechnung tragen, zumal materialorientierte medienokologische Studien
keineswegs nur empirische Fallstudien hervorbringen, sondern eine eigene Medien-
theorie vorstellen.
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