
und identifizierbar als gedrucktes Dokument
»nicht nur fiir den Tag - - was diesem Band auch
den Namen gab.

Das ganze Gewerbe stand Modell, ob bewullr
oder nicht : Redakteure, Korrespondenten und
Kritiker, Verleger, Setzer und Drucker, Zeitungs
fahrer und -verkaufer, Korrektoren und - bran
chenfremd, unerwiinscht und doch dabei - die
Zensoren. Weitaus am haufigsten aber wird der
Leser gewiirdigt, ob einzeln oder im Ensemble,
ob begierig oder verachtlich, amiisiert oder als
Zeitvertreib: der Kutscher und die, die auf die
Kutsche warten, die Reisenden im Bus und in der
Eisenbahn, die Kranken im Hospital von Aries
und die Armen im Alrrnannerhaus zu Liibeck,
die Handwerker und die hohen Herren, der Fran
ziskanerpater Walser und die Madame Aline
Gibert, der junge Theodor Heuss mit einer Unbe
kannten anno 1906 und Claude Monet im Bilde
Auguste Renoirs, das Volk in einer Kellerkneipe
Heinrich Zilles und die Leute im Cafe.

Laabs verzichtet auf jeden Hinweis, wie weit
sein und seines Heifers (Alexander von Kuk vorn
BDZV) Ehrgeiz beim Sammeln ging. Sicher woll
ten und konnten sie nicht auf Vollstandigkeit aus
sein. Deshalb folgende Erganzungen nicht als
Kritik, sondern nur als freundlicher Fingerzeig
auf einige Kiinstler, die auch zu diesem Thema
beigetragen haben, hier aber nicht aufgenommen
wurden : Aubrey Beardsley, Henri Bol, Georges
Braque, Tremezza von Brentano, Eberhard Dan
zer, Alexander Danov, Armand Domenech, Hall
yard Blekastad, Gottfried Hclnwein, Johannes
Hickel, Hannah Hoch, Bert Jager, Jiff Kolar,
Christian Krogh, Wolfgang Nieblich, Michael
Mathias Prechtl, Toti Scialoja, Rolf Seiffe,
Ardengo Soffici, Kurt Wellenreiter und Franzis
kus Wendel.

Die Reihe ist damit gewif nicht kornplett,
ebensowenig der Reichtum an kiinstlerischen
Ausdrucksmoglichkciren. So gibt es die von
Johannes Schreiter fiir die Heidelberger Heilig
Geist-Kirche enrworfenen Glas-Fenster, die dort
seit bald zehn Jahren die Gemiiter beschaftigen,
darunter das Medien- und das Literatur-Fenster,
unkonventionelle und gedanken volle Darstellun
gen. Es ist gut, wenn soleh ein Sujet nicht nur
den Kiinstler zu intensiven Dberlegungen treibt,
sondern auch das Publikum (des Kiinstlers und
der Medien) . Oder ist die Debatte damit erledigt,
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daB Symbole fiir neue Medien, in Blei gcfaBt,
einfach nicht in eine alte Kirche gehoren? Zensur
gibt es nicht nur in den Medien und in der Kunst,
sondern auch - und das ist ja ganz konsequent 
in der Kunst mit Medien .

ECKART KLAUS ROLOFf, Bonn

Orhan Gokce : Das Bild der Tiirken in der deut
schen Presse. Eine Inhaltsanalyse der Bericht
erstattung zum Besuch des tiirkischen Minister
prasidenten Turgut Ozal im Herbst 1984 in der
Bundesrepublik Deutschland. - Gielscn: Wi1
helm-Schmitz-Verlag 1988 (= Beitrage zur deut
schen Philologie, Bd. 64), XIV, 203 Seiten.

Gokce geht es nicht wie seinen zahlreichen Vor
gangern urn die Berichterstattung der deutschen
Medien, voran der Presse, iiber Einstellungen zur
tiirkischen Minderheit in der Bundesrepublik
Deutschland, sondern urn das professionelle Ver
halten von Journalisten, also urn Selektion und
Darbietung von Informationen im Zusamrnen
hang eines die Tiirken betreffenden Ereignisses,
namlich den Besuch des tiirkischen Ministerpra
sidenten Ozal 1984. Haben sich die Zeitungen
ebenso verhalten wie bei der Behandlung der
tiirkischen Arbeitnehmerfrage im allgemeinen
oder ergeben sich andere und zusatzliche Ge
sichtspunkte?

Wir haben es mit einer sehr griindlichen In
haltsanalyse zu tun, tiber die Gokce theoretisch
und methodisch im einzelnen berichtet (das Buch
ist die gekiirzte Fassung einer Dissertation). Da
es sich jedoch urn allgemein geubte und aner
kannte Verfahren handelt, gehe ich an dieser
Stelle nicht naher darauf ein. Interessant sind die
so gewonnenen Erkenntnisse. Gokce referiert
iiber die Berichterstattung, iiber die Vorberei
tung von Ozals Besuch und iiber sein Echo, lenkt
aber auch das Augenmerk auf eine Kontroverse
zwischen dem hessischen Innenminister Winter
stein (SPD) und dem damaligen Frankfurter
Oberbiirgermeister Wallmann (CDU) iiber die
Frage der Heraufsetzung des Nachzugalters
bzw. auf die Liberalisierung des Auslander
rechts . Beide Ereignisse fanden im Berichtsraum
vom 15. August bis zum 15. September 1984

statt .
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Ausgewertet wurden funf uberregionale Zei

tun gen, elf Wochen zeitungen und sechs regiona
Ie Zeitun gen. Aufgrund einer eingehenden Dis
kussion entschied sich Gokce fur die von Win
fried Schul z ermittelten Na chrichtenfaktoren
Thematisierun g, personl icher EinfluB, Ethno
zentrismus, Ne gativismus und Relevanz. Er fragt
jeweils, ob sich diese Nachrichtenfaktoren fur
die Tiirken positiv oder negativ auswirken . Da
bei srellt sich heraus , daB ein Langzeitthema wie
Freizugigkeit durch den Besuch besonders ak
tualisiert wurde. Andererseits laBt sich in der

Berichterstattung eine Interessenverlagerun g auf
die Ereigni sse mit negativern Charakter (Krirni
nalitat), in denen die Tiirken oder andere auslan

dische Gruppen als Handlungstrager beteiligt
sind, nicht nachweisen. Eine gewisse Tendenz
zur Verknupfung der Tiirken mit negativen Er
eignismerkmalen sei zwar erkennbar, aber in kei
nem Faile schlage dies auf die Berichterstattung
in den fraglichen Zeitungen durch.

Gokce ist sich bewuBt, daB er sich mit diesem
Fazit im Widerspruch zu Ergebnissen anderer
Untersuchun gen befindet. Insofern diirft e es sich
urn eine Einzelfallstudie handeln, deren Einsich
ten man jedoch nicht vernach lassigen sollte,

denn, wie sie zeigen, sind die negativ besetzten
Langzeitth emen nicht irreversibel. Freilich raumt
G6kc;eauch ein, daBdie in Deutschland lebend en
Tiirken selbst bisher nur im Zusammenhang mit
MaBnahmen fur oder gegen sie zum Thema wer
den, sie selbst bleiben passiv, ohne Eigenleben
und ohne »Eigen-Sinn«, Aus meiner Sicht ist
durchaus mit einem allmahlichen Wandel zu
rechnen, denn je starker die zwe ite und dritte
Generation der in Deutschland lebenden Tiirken
iiber ihre Berufsarbeit am gesellschaftlichen Le
ben parti zipiert, desto eher wird sie ihren passi
yen Status iiberwinden.

F RANZ R O N N EBERGER, Niimberg

H olger Jenrich : An archistische Presse In

Deutschland 1945-1985. - Grafenau-Doffingen:
Tr ot zdem Verlag 1988 (= Liberta re Wissen
schaft, Bd. 6), 273 Seiten mit 24 Abb.

Die Alternativmedien, die die neuen soz ialen
Bewegungen begleiten, sind minlerweile gut

dokumentiert und erfreuen sich wissenschaftli 
cher Erfor schun g. Viel schwieriger ist das jedo ch
mit der anarchistischen Presse, da sie eine langere
Tradition und immer eine Auiienseirerposition
eingenommen hat . Jenri ch erstellt mit seiner
Dissertation einen Ub erblick iiber diesen Presse
typ seit Beginn anarchistischer Bewegungen im
19. j ahrhundert bis zum heutig en Zeitpunkt,
Wer die spontane Entstehung und die Kurzlebig
keit liberrarer periodi scher Druckerzeugnisse
kennt, kann sich die Muh e bei einer derartigen
Zusammenstellung vorstellen .

Jenrich halt sich nicht lange mit theoretischcn
Fragen der Definition und Klassifikation von
Anarchismus auf und streift diese kaum beant
wortbaren Fragen nur knapp. Stan dessen bieter
er eine stoffreiche geschichtliche Dokumentation
linksradikaler Veroffentlichungen, zeigt die
histor ischen Wurzeln auf und bietet so noch
mehr , als er im Tit el verspr icht.

Das Buch ist so aufgebaut, daB der Dokumen

ration jeder zeitlichen Phase eine geschichtl ich
politi sche Einordnung voransteht, in der Jenri ch
die gesellschaftlichen Rahm enb edingun gen kurz
beschre ibt . Mir sind diese Teile erwas zu kurz
geraten, setzen sie doch voraus, daB sich die
Leserschaft bereit s mit der extremen Linken
auskennt . Die klare, leserfreundliche und poli
tisch sehr zuruckhalrende Sprache verrnitte lt
dafiir den Inhalt optimal. Das Buch ist ein
LesegenuB, fur Anhanger libertaren Ged anken
gutes eine auBerst wertvo lle Aufarbeitung, aber
auch eine Dokumentation permanenten Schei
terns.

Die anarchistische Presse steht schon seit
einem Jahrhundert immer wieder vor dem glei
chen Dil emma . Sie entsteht spontan, und in
diesem Enthusiasmus liegt auch ihre Starke.
Parodierende Titel wie »MAD« (Materiali en,
Analysen, Dokument e), »Arschtritt« u. a. ver
dcutli chen die spontan anmutende Kreativitar
der H erausgeber und Mitarbeiter. Die anti-insti
tutionalistische Einstellun g verhindert jedoch

eine wirtschaftliche und politische Konsolidie
run g.

Oem Anarchismus inharent isr seine dauernd e
Auseinandersetzu ng mit sich selbst, seine radi
kale Ehrl ichkeit, die zwar vor Korruption , nicht
dagegen vor dem eigenen Untergang schiitzt, Die
meisten Blatter werden schon bald nach ihrem




