
gen unterworfenen Tagebuchschreibers iiber be

stimmte Ereignisse oder Personen oft nur wenige

Seiten weiter durch genau gegenteilige Aussagen

widerlegen la6t?
Reuth geht solchen heiklen Fragen aus dem

Wege und verfahrt sparsam mit eigenen, zusam

menfassenden Urteilen. Wah rend er das Ende im
»Fiihrerbunker« in einem eigenen Kapitel lang

und breit beschreibt, erfahrt man iiber Rolle und
Funktion der Propaganda im Dritten Reich we

nig mehr als Gemeinplatze. Von der im Klappen

text vollmundig angekiindigten Neubewertung
zentraler Fragen aufgrund -teils sensationeller

Quellen« kann im Grunde keine Rede sein.

Schon gar nicht neu oder originell ist die These

von der Kompensation des Goebbels'schen
Klumpfu6es durch Menschenverachtung und in

tellekruellen Ehrgeiz. Allein die Frage, ob der

Propagandaminister machiavellistisch handelte
oder wirklich an seinen Fiihrer glaubte, wird

iiberzeugend zugunsten der zweiten Variante be

anrwortet.

Nicht unerwahnt bleiben kann die Unmenge

storender Sinn- und Detailfehler, die der Sorgfalt
von Autor und Lektorat kein gutes Zeugnis aus

stellen . Das Attentat von Sarajewo fand am 28.
und nicht am 18. Juni 1914 start (S.22). Kurt

Eisner gehorte wahrend seiner kurzen Arntszeit

als Ministerprasident in Bayern zur USPD und
nicht zu den Sozialdemokraten (S.43). Der auf

S. 73 erwahnte Literaturhistoriker hei6t Bartels,

nicht Bastels, Auf S. 427 ist die Verordnung iiber
die Kompetenzen des Reichsministeriums fur
Volksaufkl:irung und Propaganda richtig auf den
30. Juni 1933 zu datieren, Titel und Funktion
eines »Reichsjustizkornmissars-, die Hans Frank
innegehabt haben soli (S. 506), entspringen
Reuths Phantasie. 1m Jahre 1944 war Herbert
Backe nicht mehr Staatssekretar im Reichsland

wirtschaftsministerium, sondern bereits Minister
(S. 544). Die Datierung in Anm. 23 auf S. 727

mu6 richtig 1944 hei6en . Schleierhaft bleibt, wie

Hitler schon im April 1939 die Perfektion des
Atlantikwalls geriihmt haben soli (Anm .267,

S. 717). An anderen Stellen fehlen die Quellen
nachweise entweder ganzlich (z. B. in bezug auf

den angeblich mysteriosen Tad des Generalober

sten Fritsch, S. 374) oder stehen in keinem er

kennbaren Zusammenhang mit dem Text, bei

spielsweise wenn Reuth als Beleg fUr den Tod des

Bucbbesprecbungen 273

engen Goebbels-Mitarbeiters Berndt auf dem

Schlachdeld ein 1975 gefiihrtes Gesprach Man

fred Rommels mit David Irving zitiert (S. 591

und Anm. 213 auf S. 726).
Angesichts dieser (keineswegs vollstandigen)

Fehlerliste kann man nicht einmal Reuths selbst

vorgegebenes Ziel, eine an den Quellen orientier
te Chronik von Goebbels' Leben zu schreiben,

als erreicht bezeichnen. Das Buch bringt zwar

eine Unmenge von Fakten und Einzelheiten, es
fehlt ihm jedoch eine klare Linie, ein Konzept

und eine systematische Fragestellung, die nach

heutigen historiographischen Standards aus der

Aneinanderreihung von Details und Zitaten erst

eine politische Biographie gemacht harten.

MARTIN MOLL, Graz

Alphons Silbermann: Verwandlungen . Eine

Autobiographie. - Bergisch Gladbach: Gustav
Liibbe Verlag GmbH 1989,31990,576 Seiten mit

einem Verzeichnis samtlicher Schriften von AI

phons Silbermann.

Fiir die deursche Publizistikwissenschaft hat der

1909 in Koln geborene Kunst-, Musik- und
Massenkommunikationssoziologe Alphons Sil

bermann nach der Riickkehr aus dem unfreiwilli

gen Exil in seine Heimatstadt wenig Sympathie
gehabt. Vornehmlich wegen ihrer -archaologi
schen Interessenlage« hielt er die -sich Publizi
stik nennende und als Vorlaufer von der Lehre
der Massenkommunikation gerierende Zeitungs
wissenschaft« der Nachkriegszeit fiir iiberholt.
Wie schon Jahre zuvor in Paris, so lehnte Silber
mann als Professor in Koln in enger Verbunden
heir mit seinem Freund und Forderer Rene Ko
nig die Lehre von der Massenkommunikation an

die empirische Soziologie an. Auf die Gewin
nung von Bundesgenossen in der zeitungs- und

publizistikwissenschaftlichen Zunft konnte der

Remigrant im Deutschland der sechziger Jahre
auch schwerlich hoffen: Rasch war Silbermann

gewahr geworden, da6 sich -manche Vertreter
dieses bastardisierten Wissenschaftszweiges in

den Dienst der nationalsozialistischen Ideologie

und ihrer Propagierung gestellt hatten«. Ais diese

sich mit dem totalitaren Regime arrangierten,
war Silbermann - als einer der ersten - schon auf
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der Flucht vor ihresgleichen. In der Weisheit des
Alters erstartet der international renommierte
Gelehrte in seinem jiidischen Jahr 5750 - es ist

das der achtzigsten Wiederkehr des Tages seiner
Geburt - von dieser Flucht, ihrer kurzen Vor
und langeren Nachgeschichte ungeschminkten
Bericht.

Unter den Kiinsten war Silbermann seit friiher
Zeit vornehmlich der Musik zugetan. Auch seine
Lehrperspektiven hatten sich anfanglich in Koln
»nach dem aristotelischen Zweiersystem von In
halt, lies Musik, und Form, lies technische Me
dien-, gesraltet. Akademisch begonnen hat der
Offenbach-Biograph , Comics-Forscher und Me
thodologe der Inhaltsanalyse - wie notgedrungen
so mancher emanzipierte deutsche Jude im deut
schen Kaiserreich und in der Zwischenkriegszeit
- als Jurist . Er hat es in dieser Laufbahn imrner

hin bis zum pensionierten Staatsanwalt gebracht,
ohne diesen ehrenwerten Beruf auch nur einen
einzigen Tag lang ausgeiibt zu haben. Auch dafiir
hatten die Ze itlaufte (und nach dem Krieg ein
Wiedergutmachungsverfahren) gesor gt. Von den
Eltern vorgesehen war in den zwanziger Jahren
eben alles andere als die Gelehrtenkarriere, die
sie im Alter noch begliickt erleben durften, narn
lich ein Studium, mit dem der Sohn etwas anfan
gen konne: »Und da kamen fiir einen Hebraer
nur z wei Berufe in F rag e: Arzt oder Rechts

anwalt.•
Silbermann studiert Jura in Koln, Freiburg

und wieder am Rhein, besteht in Koln das Refe
rendarexamen mit Pradikar, dient dort am Land
gericht seine Referendarzeit ab und reicht dem
groflen Hans Kelsen, einziger ungetaufter judi
scher Professor und damals noch Dekan der
Juristischen Fakultar, kurz vor dessen eigener
Emigration seine Doktorarbeit ein. Thema:
- Haftung und Wiedergutmachung im Volker
recht• . Als Tage sparer SA-Leute fahnenschwin
gend auf Lasrwagen beim Landgericht vorfahren,
urn dort -das jiidische Gesindel- abzuholen ,
flieht Silbermann durch die Himertiir und sitzt
am selben Abend im Zug nach Utrecht . Eine fast
dreilligjahrige Odyssee rund urn den Erdball be
ginm. Uber Amsterdam und Paris gelangt er
nach Sydney, wo er einen Hamburger-Shop
eroffnet. Aus dem (entgermanisierten) -Silvers«
Laden werden bald zwei, wird schlieillich cine
Hamburger-Ladenkette. Der junge Rechtsge-

lehrte Silbermann brilliert als Organisations
talent und entwickelt sich auf dem fiinften Kon
tinent zu einer Art Fast-food-tycoon.

Bei diesem Geschaft harte er bleiben konnen,
Aber Silbermann gehort nicht zu denen, die aus
materiellen Griinden das Beste vergessen. Schon
aus Koln harte er (in Hollandisch) Kulturberich
te fiir die Zeitung - Nieuwe Rotterdamsche Cou
ram. geschrieben, am Konservatorium Dirigie
ren gelernt, am Opernhaus, vom Giirzenich
Maestro Hermann Abendroth empfohlen, als
Korrepetitor gewirkt. In dem MaGe, in dem es
das schliefllich fast von selbst laufende Geschafr
erlaubt, dringt Silbermann auch in Sydney erst
rezipierend, iibend, lesend und mit Gleichge
sinnten, meist Emigramen, diskutierend, dann
lehrend ins damals erst rudimentar entwickelte
australische Kulturleben ein. Am Ende der vier
ziger Jahre feiert der deursche Rechtsdoktor und
austral ische Hamburger-Konig Silbermann als
Lecturer of Music seinen Einzug in das State
Con servatorium zu Sydney; in einem Seminar
for Aesthetics lehrt cr Musikasthetik. Er vervoll
kommnet sich auf dem neuen Terrain zu interna
tionalem Rang auf den Stationen London, Edin
burgh, Paris, Wien, Kolnund Sichron Yaakow in
Israel, von denen Paris mit weitern Abstand die
wichtigste ist, bis sich der Soziologieassimilam
1963 als Professor vorlaufig in Koln niederlafst.

Schon ein Jahr sparer und bis 1969 forscht und
lehrt Silbermann, nun als Lehrstuhlinhaber, in
Lausanne, von 1976bis 1979 als nun fast Siebzig
jahriger in Siidfrankreich an der Universitat Bor
deaux.

Die Umstande, unter denen Silbermann wur
de, was er heute isr, sind von der gestanzten
Laufbahn eines regularen Discountdozenten im
Winschaftswunderland so himmelweit verschie
den, daG man geneigt ist, sie sowohl hollisch und
brutal wie exotisch und noch in der spat erlang
ten Regularitat schockierend zu nennen. In der
Tatist Silbermanns Karriere so wenig alltaglich,
sind seine Einsichten und Meinungen so wenig
orthodox, die Ironie und der Witz seiner Dar
stellung derart faszinierend, seine kosmopoli
tisch-urbane Bildung und seine Humanitiit so
anziehend, daG die Lektiire seines Ruches aus
anfanglich reiner Rezeption rasch zunachst zu
Empathic und bald zu syrnpathischer Teilhabe
wird, Jedem an der Exilproblematik, an Kunst,
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schaft sowie an der Geschichte des ]udentums

(und des Antisemitismus) Interessierten seien

diese Memoiren emp fohlen,
Ni e habe ich zud em auf beispielhaft mensch

liche Art soviel iiber Note, Gliick, Psychologie

und Soziologie der H omosexuellen gelern t wie

von dem gelassen auf sein Leben zuruckschaucn

den Silbermann. Wodurch er mir aber am star k

sten von den meist en Aut ob iographen, die ich

kenn e, abzustechen scheint, das sind seine Auf

richtigkeit und seine Ehrlichkeit. Wenn wir an

deren allesamt Heuchler war en - Alph ons Silber

mann ist keiner; wenigstens das ist bei diesem

Proteus unt er unser en Zeitg enossen gewi6.
ERHARDSCHREIBER, Miinchen

Ricarda Strobel: Die -Peanuts« - Verbreitung

und iisthetische Formen, Ein Comic -Bestseller im
Med ienverbund. - Heidelb erg: Carl Winter Un i

versitatsverl ag 1987 (= Reihe Siegen. Beitrag e zur

Literatur- und Sprachwissenschaft, Bd, 77), 251
Seiten mit Abb.

Die mit diesem Buch vorgelegte Untersuchung
ist Teilstiick eines von der Deutschen For

schungsgemeinschaft geforderten Projektes zur

»Bestseller-Literatur im Medienproduktver
bund«, Das Projekt erforscht die int crnationale

Verbre itung von Bestsellern in allen Medien so

wie Ausmaf und Konsequenzen des Med ien
wechsels, also der Obernahme eines Bestsellers
von einem Medium in ein anderes. Fiir diese
Fra gestellung sind Co mic Strips ein geeignetes
Forschungsob jekt , denn es gibt unter den Co
mics zahlreiche Beispiele fiir andauernde massen
haft e internationale Verbreitung, und der Wech
sel von einem in ein anderes Medium ist an der
Tagesordnung. Dariiber hin aus werden zahlrei

che Comic-Figuren auch auBerhalb der Medien

fiir diverse Gebrauchsgegenstande verwertet, Die

Peanuts, die Ricarda Strobel [iir ihre Untersu

chung gewahlt hat , sind nur ein Beispiel fiir

solche Comic-Best seller.

Die von Charles M. Schul z gezeichnete Serie

erschien zum ersten Mal 1950 in amerikanischen

Tageszeitungen. Schon bald wurden die taglichen

Strips zu Biichern zusammengefaBt, der erste
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Medienwechsel. N ach und nach ents tanden

auBerdem Bilderbiicher , Fernsehf ilme, Schall

platten, ein Kinofilm, auflcrdem wurden die Fi

guren auBerhalb der Medien vermarktet. Bis heu

te sind die Pean uts international erfolgreich. In

einem einleitenden Kapitel gibr Strobel einen

kurzen Oberblick iiber d iese Entwicklung.

Urn beurteilen zu kon nen, welch e Kon sequen

zen der O bergang vom Co mic Strip in der Tages

zeitung in and ere mediale Verbreitungsformen
hat, miissen zun achst die Charakteristika des

Zeitun gsstrips dargelegt werden. Mit einer In
haltsanalyse unt ersuchte Ricard a Strobel mehr

als 300 Streifen nach sechs Kriter ien: 1. Zeichen
stil, dazu gehorr auch die Analyse der comic

typischen »Emblcmatik- (z. B. Sternchen urn
einen Korpert eil, urn Schm erz zu symbolisieren,

oder Bewegungslinien) sowie die Analy se der
Schrift, denn durch Schrift grofse kann man im

Co mic Lautstarke zum Ausdruck bringen, eben

so die comic-ty pischen Onornatopoien, also
lautm alende Worte, die fiir Gerausche stehen.

2. Der formale Aufbau der Panels (Einzelbilder)

nach Verte ilung von Text und Bild. 3. D ie C ha
raktere, das Personal der Strips und die Paarkon

takte, das heifst, welche Figur mit welcher ande

ren Figur auftritt, weil die Bedeutung einer ein

zelnen Person oft erst in der Beziehung zu ande
ren klar wird. 4. Handlungsorte, die sich bei den

Peanuts haufig wiederho len und durch ihre gra

ph ische Gestaltung schnell zu identifizieren sind.

s. Handlungskonstanten, damit sind Situ ation en

gcmeint, die immer wieder Th ema der Strips
sind. 6. Die Sprache. Strobel kommt zu dern
Ergebnis, daB das Schernatische, eine gewisse
Gleichformigkeit, die Peanuts charakterisiert .
Raum fiir lnn ovatives, also die Abweichun g vom
Schema , bleibt zuerst in der sprachlich en Kom
ponente der Strips, in den Dialogen.

Im nachsten Schritt analysiert Stro bel die Aus
wirkungen bei der Obertragung der Strip s in ein

anderes Medium. Ein solcher Med ienwechsel hat

zum Teil tiefgreifende Kons equenzen: Der

Hund Snoopy, der zwar auch im Zeitungscomic
nicht spricht, sich aber durch Denkblasen auBert ,

wird z:B. im Film stumm. Die Figuren bekom

men im audiovisuellen Medium Stirnrnen, und

zwar Kinderstimmen, was Ch arlie Brown und

seine Freunde nun eindeutig zu Kindern macht,

Die Balance zw ischen Kindl ichem und Erwach-




