
Deutschen Journalisten- Un ion ablesen lassen,

seit den fiinfziger Jahren vom »Kornmunikator«,
vorn »gesellschaftlichen Meinun gsfiihrer« (dem

-Publizisren- der Zeitungswissenschaft) zum

-Moderator (dern -[ oum alisten« der Zeitungs-
wissenschaft) hin gewan delt habe n (W. R. Lan

genbucher / G . N eufeldt ). - U nmiiglich ist ein

solcher Journalismus, solange das Selbstver

standnis des Journalisten , der sich beru fen fuhlt,

sich eine eigene Meinun g zu bilden und sie zu

sagen, immer noch lebendi g ist a.-p. Picaper);
unm iiglich, solange journalistisches Ethos immer
noch mit »der Wahrh eitssuche und der Wahr 

heitsfindung sowie der Fiirderung des menschli

chen Fortschritts« zu tun hat (P.-M. Plechl);

unm iiglich, solange auch der Journalist seiner
Subjektivitat, seinen Vor-Urteilen und Wertvor 

stellungen nicht entkommt (H . Avenarius) .

N icht wiinschenswert ware ein solcher Journa lis

mus, da er seine »Aufgabe, hinter den wohlge

setzten Worten nach der Wahrh eit und Wirklich

keit zu suchen«, an den Rezipienten abtrate,
dessen - Anspruch auf kritische journ alistische

O rdnung und Eino rdnung der Kontroverse« ne

gierte; als Gefahr fiir den Jou rnalismus zum

Schade n der Gesellschaft wer tet G . Trampe die

sen Tre nd vorn -Nachrichtenredakteur- zum
- N achrichtenhandler«, wie er ihn im deutsche n
Fernsehe n beobachtet.

»Wie [rei sind Journalisten? - Beispiele und

Bewertungen aus der Redak rionsarbeit« hat R.

H enkel seinen Beitrag iiberschr ieben . Die Quint 
essenz seiner Erfahr ung: »Z eit u ngen, dene n .. .
nicht s anderes einfallt , als sich den Regierenden

kritiklos anzupas sen, haben ihre Chance vertan.
Journalisten , die ihre Kritikfahigkeit an der G ar
derob e von Partei- und Lobbyistenversarnmlun
gen abgeben , sollten lieber gleich Part ei- oder
Verbandsspre cher (ehrenwe rte Berufe!) werden.
Urn gegeniiber den N euen Med ien zu iiberleb en,
brauchen Zeitungen heute mehr denn je coura

gierte Journalisten, die sich nicht in D uz- Kum

paneien mit Politikern und anderen Wiirdentra 

gern einlassen. Und sie br auchen H erausgeber,
Verleger und Chefredakteure, die dem -Terror

der lnrirnitat- widerstehen.« - Ist dieses journali
stische Selbstverstandnis kornpatibel mit der

Rolle des Journal ismus, die die Zeitung swissen

schaft dem Journalismus im »aktuellen gesell
schaftlichen Zcitgesprach- zuweisen miichte? -
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Ich kann mir nicht vorstellen, daB He inz Starkul

la R. H enkel nicht aus tiefster Uberzeu gung

zusti mmt .

ana A. BAUl"IHAUER, N eub urg/Donau

Wilfried Ahrens : Herrn Nannens Getoerbe. Der

Fall Stern. Eine C hronik. - Sauerlach und Arget
1984: Ahre ns (im Selbstverlag), 239 Seiten,

Das »sternv-Signet zerbrockelt auf dem

Ums chlagbild von Wilfried Ahr ens' Buch. Das
ist Absichr, denn seine Arbeit, das laBt bereits

der Untertitel erkennen, ist programmatisch .

Ahrens will »die tiefer liegenden Urs achen fur

die Katastrophe mit den -H itler-Tagebuchern
freilegen«. N otwend ig sei es deshalb, »die publ i

zistischen Taten dieses Mannes (gemeint ist N an

nen , G. W.) in den vergangenen Jahrzehnten und

auch andere Aspekte seiner Vergangenheit zu

durchleuchten- . Wie bewaltigt Ahrens seine

selbstgeste llte Aufgabe? Er referiert Ergebnisse

aus der umstrittenen U nters uchung von O tto

Walter H aseloff (1977), in der dieser nach einer
inhaltsanaly tischen U nte rsuchung, deren Krite

rien dem Leser verborgen bleiben, zu dem
Ergebnis kommt , daB zwei D rittel der poli ti

schen Berichters tattung des -stern« dazu angetan

seien, Anhanger westlich-demokratischer

Lebensform en zu veruns ichern . Diese Untersu

chung reichert Ahrens durch eigene N achfor
schungen an: Er wirft (zu Recht) dem »stern«
oftmal s schlampige Recherche vor, polemisiert
(ebenfalls zu Recht ) gegen die Patri archen-Hal
tun g N ann ens, erkennt sicher den Opportunis
mus, der sich in 40 Jahren »sterne-Berichrerstat
tung wid erspiegelt, und wehrt sich (wieder zu
Recht) gegen das vorn »stern« verbreitete Bild,
das Magazin sei der einz ige und wahre H iiter der
Dernok rati e in der Bund esrepublik Deut schland.

Denn och ist Ahrens' Abrechnung mit H enri

Nannen und dem -stern« keine seriose Au sein

andersetz ung. Zu sehr ist die Ar beit des ehemali

gen Ressort chefs (Po litik) der »Q uick« von poli
tischen Abs ichten gepragt. Der »stern« verar 

beite - Antiamcrikanische H orrorstorys vorn

KGB« (eine Kapirelub erschr ifr). Da wundere es
nicht , wen n es - Lob [iir den Stern vo rn D DR

Geheimdiens tchef- (eine andere U berschrift)
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gabe. Weitere angebliche Belege fiir eine linksra 
dikale Tendenz der Berichterstattung: Nannens

ehemaliger Stellvert reter Manfred Bissinger habe

-zehn Jahre lang ... als Konrekt im Stem- (ge

meint ist die Zeitschrift »Konkret«, dere n Chef

redakteur Bissinger sparer wu rde) gewirkt. Und :
Mehr als alles Bemiihen urn den woc hentlichen

Knii ller habe »den Stern indes immer
wieder etwas ande res verleitet, Diffamierende s

und Falsches zu verbreiten : De r oft geradez u

zwanghaft erscheinende Drang, aile ins Zwielicht

zu stellen, die der -forrschrittlich-liberalen.
Stern-Mannschaft nicht ins link e Weltbild pali
ten . . Und Henri Nannen? Ahrens zitiert den

Psychol ogen Maximilian Schubart , der 1978 in

einem Interview mit - Psychologie heute

bemerkt hatte, viele Spirzenleute der Wirt schaft

hatten psychische D efizire. - N amen nannte er
(Schubart, G . W.) in dem Interview nu r einen:

H enr i N ann en.«

Ahrens' politische Absicht laBt seine Illustri er

tengeschicht e scheitern. Fur ihn sind die Enrhiil

lun gen un d engagiert en Artikel des »stern« ein
Barendienst fur die D emok ratie. U ber andere

Arrikel, die lediglich eine »Escape- -Funktion

haben, spricht er in seiner Betrac htung nicht.
O hne den - stern« und seine oft rechr zweifel

haften Methoden vert eidigen zu wollen : Wer
solide In fo rmation en tiber die auflagcnstar kste
deutsche Illust riert e will, der sollre Ahrens' Buch
beiseite legen und besser - un geacht et auch hier
vo rhandener Schwachen - zu Eric h Ku bys Buch
- Der Fall -stern- und die Fo lgen- greifen.

GUNTHER WESSEL, Du sseldorf

Reinh old Kramer: Massenmedien und Wirk/ich
keit . Zur Soziolo gie publi zistischer Produkte. 

Bochum: Stud ienverlag Dr. N . Brockm eyer 1986
(= Bochumer Studien zur Pu blizistik- und Kom 

munikation swissenschaft, Bd. 44), (III), 297

Seiten.

Das Verha ltnis der Massenm edien zu r Wirk lich
keit geho rt zu m Standard repertoire kom mun ika
tio nswissenschaf tlicher Lehre, die for scherischen

Akti vitate n auf diesem Gebiet neh men sich aller

d ings eher bescheiden aus. Reinhold Kramer hat

in seiner Di ssertati on vor dem H intergru nd die-

ser Diagnose einen wichtigen paradigmat ischen
Impuls gegeben: Er bet rachte t den massenm edial

vermi tte lten Kom mun ikationspro zeB ausschl ieB
lich aus dem Spannungsverhaltnis von Wirklich

keit und ihrer Weitergabe. Das ersetzt fiir die

Kom mu nikationswissenschaft natiirlich nicht die

tr ad ition ellen Systemati sierungen - die einfachste
und darum wo hl auch gebrauchlichsre ist immer

noch die Lasswell-Formel, trot z aller ber echtig
ten Kr itik an ihr und den verschiedenen differen

zierenden und erwei te rnden Verbesserungen 

aber es errnog licht durchaus wertvolle N euzu

gange (auch) zu alten Fragestellungen, jedoch

nicht - wie dies bei Kramer gelegentlich durch

klingt - zu allen . Das Verhaltnis zwischen kom 

munizierter und tatsachlicher Wirklichkeit ver

mag vieles, gewiB aber nicht die gesamte Medien

und Kom munikat ion swissenschaft zu erklaren.

Kramer verfa llt hier in das Ritual groBerer wis

senschaftlicher Ar beiten, ind em er die Legitim a

tion seines Ansatzes durch Verabso lut ierung zu
erreichen sucht. Ich halte solche rneth od ische

und theo retische Indolenz fur gefahrlich, Davon
abgesehen hat er weder die Legitimat ion - die

Bedeutu ng seiner Fragestellung ist ja evident 

und scho n gar nicht die Verabso lutie rung not ig,

Letztere ist seinem Ansatz geradezu ko ntrapro
du kt iv.

Es ist Manko und zugleich Verdienst der Ar 
beit, zu viele (und wohl auch zu verschieden arti
ge) Ziele auf einem mit run d 160 Seiten Text (und
einer Fiille hochst lesenswerter Exkurse im aus
fuhrlichen Anmerku ngsteil) zu begrenzt en Raum
anzusteuern , andererseits aber Vieles - oft eben
nur angerissen - tatsachlich zu leisten , Die vor
liegende D issertation ist das klassische Beispiel
fur ein Buch, das man iiber weite Strecken gerne
liest, bei dem man sich uber das Kursorische, das

Assoziative und d ie manchmal allzu umstand 

liche sprachliche Aufbereitung geho rig argert,

bei dem man mit dem Autor gelegentlich Ziel
und O rientie rung verliert, bei dem man aber im

Gege nsatz zu vielen glatten und runden Publika
tionen eine Fiille von Ideen und Inspiration en

gewi nnen kan n. So lche Bucher sind schwe r zu

rezensieren. Die bisher erschienenen Bespr e
chungen des Bandes mache n das deutl ich, sie tu n

Kramer Unrecht. Zu r Polemik reicht natiirlich

die Kon zentr ation auf einen der angreifba ren

Aspek te, die inhaltliche Au seinandersetzung hat




