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Werner Friih : lnhaltsanalyse. Theorie und Praxis.
- Miinchen: Verlag Olschlager GmbH 31991
(= Un i-Papers, Bd. 3), 264 Seiten mit 13 Schau
bildern.

Ein niitzliches Buch ist wiederaufgclegt worden.
Es macht sich bezahlt, daBWerner Friih unter an
dercm Verstandlichke itsforschun g betrieben hat:
N achvollziehbar, unpratentios und mit dem Blick
fur die Praxis bietet das Buch eine wichtige Orien
tierung fur den Einsteiger.

Warum es wichtig ist, die Methode zu kennen ,
gibt es Griinde zuhauf: Man muB nicht erst in die
Felder des Marketing einerseits oder der Politik
berarung andererseits gehen, urn Anwendungs
beispiele zu finden . Offens ichtlich explosive Er
gebnisse lassen sich mit Inhal tsanalysen auch im
klassischen Bereich der Kommunikationsfor
schung finden . Ni cht zuletzt wird es aber auch die
Forschungspraxis sein, die der Inhaltsanalyse eine
anhaltende Konjunktur unter den kommunika
tionswissenschaftlichen Methoden beschert, Eine
Beschaltigung mit den Tiefen und Unt iefen der
Methode ist also unerl alllich.

Wie Friih deutl ich macht, ist auch Inhaltsana
lyse cine storanfalligc Methode, wenn man sie
falsch anpackt ; seine Hinweise machen plausibel,
daB es sich bei den Codierern nicht urn Ver
schliisselungs-Automaten handelt. Oberhaupt ist
der Grundton des Buches pragmatisch; rnethodi
sche Extrempositionen werden vermieden. Es
enthalt keine x-te Auflage der Qu alitariv-Quanri
tativ-Debatre. Die Darstellung der Semantischen
Struktur- und Inhaltsanal yse (SSI) zeigt jedoch:
neue Medieninhalte erfordern auch neue und
wahr scheinlich aufwendigere Instrumente. Hier
sei nur an den schillernden Begriff des »Infotain
mcnt s- erinnert. So laBt sich die Leistungsfah ig
keit der Methode noch erhebl ich steigern. Aller
dings kann man bei der Kompl cxitat der SSI im
Gegensatz zur handelsublichen Inhaltsanal yse
nicht mehr von einer Handreichun g fiir Einstei
ger und AbschluBkandidaten sprechen.

Friih hat aber keine Methodenkritik geschrie
ben, sondern ein Buch fur die Leute, die wissen

wollen, wie es gemacht wird. Srudenten , die sich
selbst an eine Inhalt sanalyse heranwagen, sind da
mit gut beraten. und weil es so gut lesbar ist, ver
zeiht man es Fruh, daB seine FuBnoten dem Lite
raturverzeichnis ein wenig voraus sind.

O LAF R OHMEIER, Munster

Peter Fischer: Die deutsche Publizistikals Faktor
der deutsch-polnischen Beziehungen 1919-1 939.
- Wiesbaden: Otto Harrasowitz 1991 (= Studien
der For schungsstelle Ostmitteleuropa an der
Un iversitat Dortmund, Bd. 7), XVII, 287 Seiten
mit 14 Abb.

Ober die deutsch-polnischcn Beziehun gen im
Zeitalter der Weltkriege ist viel geschrieben wor
den. Insbesond ere ihre Kulminationspun kte, die
brutale Unt erjochun g der polnischen Bevolke
rung dur ch die national sozialistische Besatzungs
herrschaft sowie die 1945 und in den Jahr en da
nach erfolgte Vertreibung der Deutschen aus den
Ostgebieten sind besser erfo rscht als die meisten
anderen Kapitel der neueren Geschichte. Er
staunlicherweise haben aile bisherigen Unter
suchungen die kommunikationsgeschichtl iche
Dimen sion der deutsch-polnischen Beziehun gen
weitgehend vernachlassigr, Wie aber schon ein
fluchtiger Blick auf die von HaBpropaganda, fest
verwurzelten Vorurteilen und Stereotypen ge
pragte Tagespolitik der 20er und 30er Jahre be
weist, hat die Publizistik die bilateralen Bezie
hungen entscheidend mitgestaltet. Diese Lucke
schliefsrnun die 1990 in Munster bei Winfried B.
Lerg abgeschlossene Dissertation von Peter Fi
scher, die in formaler Hinsicht keinerlei Wiinsche
offenlallt. Er hat die wichtigen Archive, in erster
Linie das Politische Archiv des Auswartigen Am
tes in Bonn, daneben erfreulicherweise auch War
schauer Bestande, griindlich ausgewert et, einen
reprasen tativen Qu erschnitt der deutsch en Tages
und Zeitschriftenpre sse dur chgesehen und polni
sche wie deutsche Fachliterarur herangezogen.

Besonders anzuerkennen ist, daB Fischer nicht



auf der Ebene einer reinen Inhaltswiedergabe der
Presse verharrt und sich auch nicht in die Sack
gasse der Quantifizierung verrennt, indem er Ar
tikel, Meldungen und Berichte statistisch auswer

tet. Ein solches methodisches Vorgehen ver
spricht wenig Gewinn: weite Kreise der deut
schen Gesellschaft der Zwischenkriegszeit waren
anripolnisch eingestclh und forderten eine Revi
sion der im Versailler Friedensvertrag festgelegten

Ostgrenze; das ist hinreichend bekannt. Fischer
nimmt daher mit Recht das Verlangen nach
Grenzkorrektur, den Grundkonsens der Weima
rer Republik, seinen Untersuchungen als Hinter
grund und versucht, vor ihm die Rolle der Publi

zistik im weitercn Sinne, also unter EinschluB von
Kino, Theater, offentlichen Manifestationen usw.,
fur die lerzrlich zum Krieg fiihrenden deutsch
polnischen Beziehungen scharfer zu fassen.

Fischer konzentriert sich auf die Funktion der
Medien im politischen Kontext, als Mittel und
Werkzeug einer Politik, die nach 1918 iiber mi
litarische Machtminel zur Durchsetzung ihrer

Revisionswiinsche nicht verfiigte und daher erst
recht auf die Beeinflussung der offentlichen Mei
nung inner- und auBerhalb Deutschlands ange

wiesen war. Mit einer Fiille von Quellenmaterial
bclegt er die enge Zusammenarbeit zwischen dem
AA und erheblichen Teilen der Presse, insbeson

dere den Organen der Agitationsvcrbande in Ost
deutschland. Gelegentliche Dissonanzen - auch
diese werden nicht verschwiegen - konncn den
dorninanrcn Eindruck cincr innigcn Koopcration

und auch finanziellen Unterstiitzung durch das
AA nicht in Frage stellcn .

In inhaltlichcr Hinsicht lassen sich vor allem
zwei Themenkomplexe errnitteln: Zum einen hat
die Publizistik unabliissig auf die Ungerechtigkeit
der Versailler Grenzziehung, die triste Lage der
deutschen Minderheit in Polen, die Trennung
OstpreuBens vom Reich durch den sog. Korridor
und andere territoriale Probleme hingewiesen,
zum anderen wiederholte und festigte sie die zum

Teil bis ins 18. Jahrhundert zuriickreichenden
Vorurteile yom arbeitsscheuen Polen, von der
- polnischcn Wirtschaft« uSW. Erst 1934, ein Jahr
nach Hitlers »Machtergreifung«, wurde der Ton
der deutschen Presse gedampft, urn die Konsoli
dierung des Regimes und die Aufriistung nicht zu

gefahrden, Die antipolnischen Stereotype blieben
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freilich bestehen und soli ten auch gar nicht auf
gelose werden. Aus den Schwierigkeiten der
Staatsfiihrung, selbst in der gleichgeschalteten
deutschen Presse polenfeindliche AuBerungen zu

unterbinden, schlieilt Fischer auf die Geschlos
senhcit der antipolnischen Einstellung der deut
schen Bevolkerung,

Natiirlich harte man gern gewuBt, ob die Pu
blizistik, insbesondere die Massenmedien,

(mitjschuldig waren an der Vergiftung der
deutsch-polnischen Beziehungen in den Jahren
zwischen den Weltkriegen. AuBer Streit steht, daB
die deutsche Presse 1939, als Hitler zum Krieg
drangte, vor nichts zuriickschreckte, urn die Be

volkerung durch die Verbreitung von Greuelmcl
dungen kriegsbereit zu stimmen. Ob ihr dies ge
lang, ist freilich die Frage, und erst recht gibt es
keine empirische Methode, die Rczeption der Pu
blizistik vergangener Zeiten stichhaltig zu bele
gen. Welche Wirkung die zahllosen Artikel, Son
dernummern, Filme und Rundfunkberichte, die
der »blutenden Grenze« im Osten gewidmet wa

ren, letzten Endes entfalteten, bleibt Spekulation.
Fischer steht in der Regel auf dem Boden der Tat
sachen, bringt cine Fiille von Beispielen antipol

nischer Agitation und deren diskreter, wenn auch
nicht immer reibungsloser Steuerung durch das

AA, und verschweigt auch nicht das keineswegs
stets den Erwartungen entsprechende Echo in der
Offenrlichkeit. Gleichwohllegt er wohl erwas zu

vicl Gewicht auf den antipolnischen Grundkon
sens der deutschcn Gcscll schaft; so erfahrt man

fast niches iiber die Haltung der Linksparteien zu
den von den »nationalcn« Kreisen so stark beton
ten Problemen in Minderheiten- und Grenzfra
gen. Auch die innenpolitisch heftig umstrittene
-Osthilfe-, die der Abwanderung der deutschen
Bevolkerung aus den Ostprovinzen gegensteuern
sollte, wird nicht erwahnt, Generell macht Fischer
sich, was den nationalen Konsens angeht, zu sehr
die Sicht der konservativen Parteien und ihrer Or
gane zu eigen, bei denen wohl nach wie vor die

traditionellen Eliten in Wirtschaft, Armee und
Biirokratie den Ton angaben und weniger die von
Fischer in den Vordergrund gestellten konserva
riven Revolutionare. Von diesen Einschrankun
gen abgesehen, gebiihrt Fischer fiir seine bahn
brechende Srudie, die er sichtbar mit ebensovicl

Engagement wie FleiB erarbeitet hat und die den
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Leser mit einer Fiille bisher unbekannten Quel
lenmaterials bekannt macht, Dank und Anerken
nung. MARTIN MOLL, Graz

Paul Raabe (Hrsg.): Von St. Petersburg nach Hil
desheim. Festschrift zum 200jahrigen jubilaum
des Hauses Gerstenberg 1792-1992. - Hildes
heim: Gerstenberg Verlag 1992, 207 Seiten mit
zahlreichen Abbildungen und Faksimiles.

Einer der in Niedersachsen verlegten Zeitungen
ist ein Kapitel in der von Raabe herausgegebenen
jubilaumsschrift des Hauses Gerstenberg gewid
met, narnlich der »Hildesheimer Allgemeinen
Zeitung«. Autoren dieses 25 Seiten umfassenden
Beitrages sind jorg Aufermann und Volkhard
Schuster. Die Geschichte dieser Zeitung und ih
rer Vorlaufer ist bis in die Zeit der Weimarer Re

publik gut erforscht, so daB keine neuen Einsich
ten zu erwarten waren. Dennoch ware es interes
sant gewesen, etwas uber das Schicksal einer in
Hildesheim verlegten Lizenzzeitung zu erfahren
(von der bisher nur bekannt war, daB die unmit

telbar vor Aufhebung des Lizenzzwanges im Sep
tember 1949 zugelassenen »Hildesheimer N ach

richten- nicht mehr herausgebracht wurden, da
das Wiedererscheinen der »Hildesheimer Allge
meinen« zum 1. Oktober 1949 bevorstand). Pra
zision ist nicht Sache der Autoren; was sind z. B.
die »beruchtigten Amann-Anordnungen vom
Friihjahr 1935«? Nebenbei: Anordnungen pfle
gen nicht im »Priihjahr« in Kraft zu treten, son
dern an einem bestimmten Tag.

Was die Gegenwart betrifft, so hat eine jubi
laumsschrift die positiven Seiten der Entwick

lung herauszustellen und Optimismus fur die
Zukunft einer Zeitung zu zeigen. Geschaftliche
Dinge, die in diesem Zusammenhang vielleicht
interessant sein konnten, z.B. Umsatzentwick
lung und Erlosstruktur, unterliegen der Vertrau
lichkeit. Geklagt wird, wie zu erwarten, uber den
Riickgang der »Werbeseiten«, von der Zunahme

des Umsatzes mit Beilagen, die bei Tageszeitun
gen durchschnittlich 12 v.H. der Anzeigenerlose

beisteuern, ist nicht die Rede. Aile Fakten, die
medienpolitisch von Interesse sein konnten, feh

len. Wie hoch ist beispielsweise die Beteiligung an

der Verlagsgesellschaft Madsack GmbH, wie die

Beteiligung am privaten Rundfunkveranstalter
»ffn«?

Der Beitrag iiber die »Hildesheimer Allgemei
ne Zeitung« ist nur einer unter neun Aufsatzen,

die sich mit der Verlegerfamilie Gerstenberg und
ihren vielfaltigen Aktivitaten beschaftigen. Eine
besonders beeindruckende Lektiire fiir Men
schen, die selbst tiefgreifende Entscheidungen in
einem kurzen Telefongesprach treffen, ist die
Lekture eines 31 Druckseiten fullenden Briefes
aus dem Jahre 1792, den der Griinder des Ver
lagshauses an seine zukiinftige Braut geschrieben

hat.
Die Ausstattung der jubilaumsschrifr ist einem

Verlagsunternehmen angemessen. Warum jedoch
aile Abbildungen auf eine gelbliche Tonflache
gedruckt sind, ist unverstandlich. Mehr stort den
Leser allerdings, daB das Buch kein Register hat.

GEORG HELLACK, Bonn

Gabriele Melischek / Josef Seethaler (Hrsg.): Die
Wiener Tageszeitungen. Eine Dokumentation.
Band 3: 1918-1938. - Frankfurt/Main, Berlin,

Bern, New York, Paris und Wien: Verlag Peter
Lang GmbH 1992 (= Osterreichische Akademie
der Wissenschaften / Publikationen der Histori
schen Pressedokumentation), 263 Seiten mit syn
optischem Schaubild als Beilage.

Ein auf fiinf Bande veranschlagtes Vorhaben der
Osterreichischen Akademie der Wissenschaften
bzw. ihrer 1991 gegriindeten historischen Presse
dokumentationsstelle hat sich zum Ziel gesetzt,
aile zwischen 1848 und 1945 am Druckort Wien

erschienenen Tageszeitungen in einer Datenbank
zu erfassen. Fertiggestellt ist der Band iiber die Er
ste Republik mit allen zwischen dem 12. Novem

ber 1918 und dem 11. Marz 1938 in Wien ver
breiteten Tageszeitungen. Die Fortsetzung fiir die

Jahre nach dem »Anschlull« bis zur Einstellung
der letzten Presseorgane im umkampften Wien
Anfang April 1945 steht kurz vor der Vollendung.

Fiir die knapp 20 Jahre der Ersten Republik
sind insgesamt 140 Titel nachweisbar. 125 davon
sind mehr oder minder vollstandig in Bibliothe
ken vorhanden, der Rest laBt sich nur aus Sekun-




