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schen Institut ionalisierung. Der im folgenden
j ahr zum zeitungswissenschaftlichen Dozenten
ernannte Hub ert Max erklarte mil Iachinnovari
vern Zungenschlag Pressepraxis, Pressepolitik
und erst zuletzt die rradit ionelle Pressehisror io
graphie zu seinen Lehr- und Forschungsschwer
punklen. Anerkennung stellte sich ein; seit 1941
durfte Max sich offiziell - Institutsleiter- nennen.
Nach einem drei j ahrzehme umfassenden, von
lntrigen aller Art bcgleiteten Weg harte die Miin
steraner Zeitungswissenschaft ihre akademische
Instirutionalisierung erreicht - eine Institutiona
lisierung, die ihren (vorlaufigen) Endpunkt im
Zweiten Weltkr ieg fand, weil sie eine »Institutio
nalisierung im Zeichen der Kriegswichtigkeit
war.

Konstitutiv fur den ProzeB der Institut ionali
sierung war, so Maoros Fazit, das sich wandeln
de Verhaltnis von Forschung und Lehre. Aus der
anfanglich tastenden, dem Allgemeinbildungs
postulat verpflichteten Lehre entwickelte sich die
Munsteraner Zeitungswissenschaft in den Wei
marer j ahren zu einem genuinen Lehrfach ohne
jede Porschungstatigkeir, bevor die Disziplin im
Nationalsozialismus - politisiert und gegen
wartsorientiert - ihre Porschungsbernuhungen
gleichberechtigt neben die Lehre stellte.

Maoro vermag ihre Kernthese uberzeugend zu
belegen, weiI sie die Institut sgeschichte in einen
au6erwissenschaftlichen, politischen und perso
nalen Rahmen einspannt . Das iSI Vorzug, aber
bisweilen auch Problem ihrer Arbeit: Angesichts
der unzureichenden Erforschung der deutschen
Universitats- und Wissenschaftsgeschichte im
Nat ionalsozialisrnus, auch ihrer methodologi
schcn Probleme, wirkt das fur die Miinstcraner
Hochschule skizzierte Bild vergrobernd. Da
Maoro auf wichtige (problemscharfende) Rah
men- und Verglcichsliterarur zur Wissenschafts
geschichte verzichtet, fehlt mitunter der Sinn fur
Ambivalenzen. So ware zu fragen, ob die Promo
tionsordnung von 1938 ausschlieBlich als Meilen
stein der akademischen Institut ionalisierung zu
deuten iSI. War sie nicht ebcnso ein Mittel der
politischen Indienstnahme und potent iellen fach
politischen Reglememierung? Vergleichbares gill
fur die Frage nach dem Neben- und Ineinander
von Kont inuitat und Diskonrinuirat. Unerortert
bleibt, wie vollkommen oder mehrdimensional
der analysierte Kontinuitatsbruch von 1933 fur

die Zeitungswisscnschaft war. Trug nicht auch er
einen Doppelcharakter mil ternporarer, gestufter
oder partieller Beharrung und radikalem Urn
bruch?

Doch solehe Fragezeichen und Anmerkungen
wirken marginal angesichts einer so materialrei
chen, iiberzeugend argumemierenden, spiirbar
urn ein abgewogenes Urt eil bemuhten, auch gUI
geschriebenen Arbeit, deren Ergebnisse, so ist zu
hoffen, weitere wissenschaftsgeschichtliche For
schungen anregen werden.

REMBERT UNTERSTELL, Marburg

Karl-Gunther von Hase (Hrsg.): Konrad Ade
nauer und die Presse. - Bonn: Bouvier Verlag
1988 (= Rhond orfer Gesprache, Bd. 9), 150
Seiren.

Der vorliegende Band prorokolliert das Rhon
dorfer Gesprach der Stiftung Bundeskanzler
Adenauer-Hau s vom 23. Apr il 1987. Hanns jiir
gen Kiisters bezeichnet das Verhaltnis Adenauers
zu den Medien als -ein kaum beackertes Feld der
Zeitgeschichtsforschung• . Das liege gewiB nicht
zuletzt an den Selektionspr inzipien der Rhon
dorfer Stiftung bei der Zulassung von Histori
kcrn und Publizistikwissenschaftlern. Urn so be
merkenswerter ist, daf die Beitrage in dieser
Anthologie sich nicht auf feierndes Weihrau
chern beschranken. Gerade Kiisters' Analyse lie
fert, auBer inreressanten Quellenh inweisen und
dcm Versuch einer Systematisierung, bemerkens
wert kritische Details, wie sie nur z. T. aus Ba
rings Studien bekannt waren. Die Rhondorfer
Editionen der Briefe und der von Kusters bear
beiteten Teegesprache Adenauers bildeten die
wesentliche Quelle, aber auch bisher unverof
fentlichtes Material, das der Forschung zugang
lich gemacht werden solite.

Adenauers Verhalmis zur Presse war gepragt
von der Praxis des Kaiserreiches. Er bctrachtete
die Medien als Instrument in der Hand des Re
gierungschefs. Den Regierungssprecher wiinsch
te er sich als einen -dcmokrarischen Goebbels«.
Den scheint er allerdings nicht gefunden zu ha
ben. In der Phase der absoluren Mehrheit der
CDU (1957- 1961) versuchte er deshalb, publizi
stisch alles festzuklopfen, doch mit wenig Erfolg,



wie wir wissen. Das Suchen des Bundeskanzlers
nach Schuldigen fur schwindend e Wahlergunst
blieb auch Adenauer nicht erspart, Seine Hoff
nung auf das Bund esfernsehen machte das Bun
desverfassungsgeri cht zunichte. Leider scheinen

sich die Lehren der Vergangenheit bei manchen
Politikern nicht herum gesprochen zu haben:
Manipulati ve Eingr iffe in den sensiblen Medien
bereich honorieren weder die Journalisten noch
die Wahler. Die Berichte von journalisten der
Adenauer-Zeit (Reinh ard Appel, Fred Luchsin
ger, Max Schulze-Vorberg, Karl Holzamer) las
sen diese SchlulHolgerung auch dann zu , wenn
manche Lehre unter Anekdotischem zu ver
schwinden scheint . KURT KOSZYK, Dortmund

Erika J. Fischer / Hein z-D. Fischer (Hrsg.): John
J. McCloys Reden zu Deutschland- und Berlin
[ragen. Publizistische Aktivitaten und Anspra
chen des Amerikanischen Hochkommissars fur
Deutschland 1949-1952. Mit einem Geleitwort
von Robert H. Lochn er. - Berlin: Berlin Verlag
Arno Spitz 1986, 264 Sciten mit 6 Abb . und einer
Schallplatte.

Die ersten Jahre deut scher Nachkriegsgeschichte
erfreuen sich inzwischen eines ebenso groBen
Intere sses wie die voraufgegangene Epoche unter
nationalsozialistischer Herrschaft. Insofern ist
die in drei chronologische Abschnitte eingeteilte
Sammlung von Texten, die McCloy aus den un
tersch iedlichsten Anlassen und vor recht hetero
genen Zuhorerschaften in Deut schland und
Amerika vorgetragen hat, von Interesse. Fur den
Publizi stikwissenschaftler findet sich in dieser
Anthologie wenig Brauchbares, sieht man von
zwei Beispielen aboDas erste ist die Rede, die der
amerikanische Hochkommissar am 22. Juli 1949
anlaBlich der Ob ergabe von Radio Stuttgart in
deut sche Zustandigkeit hielt, und das zweite ist
eine Ansprache vom 26. November 1950 in Bre
men. Hier eroffnete McCloy einen neuen Studio
bereich von Radio Bremen , mit dem gleichzeitig
eine erhebl iche Verstarkung der Sendeleistun g
verbunden war. Medienpolitisch sind die AuBe

run gen wenig charakt eristisch; es geht 7.U beiden
Anlassen urn das hohe Gut der Meinun gsfreiheit
in einer Demokratie, in Bremen auch urn die
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Bedeutung des Rundfunks in den Auseinander
setzungen zwischen Ost und West. Dennoch
nennt McCloy Radio Bremen »ein herausragen
des Beispiel [iir den Lokalfunk«,

Die Herausgeber stellen jede der 25 abge
druckten Reden in den aktuellen po litischen Zu
sammenhang und referieren auch das Echo in der
Presse; leider findet der Leser bei keiner Rede die
Quelle angegeben. In die Einleitung ist cine Da
teniibersicht uber McCloys offentl iche Auftritte
eingebaut. Eine Zeitt afel, Literaturhinweise und
ein Personenregister runden den Band abo

GEORG H ELLACK, Bonn

Oliv er Rathkolb / Wolfgang Du chkowitsch /
Fritz Hau sjell (Hrsg.): Die uerunt reute Wahr
heit. Hiders Propagandisten in Osrerreich '38. 

Salzburg: Otto Muller Verlag 1988 ( = Schriften
reihe des Arbeitskreises fur historische Kornmu
nikationsforschung, Bd, I), 507 Seiten.

Die Wiener Tagung »Wege zur Kommunika
tion sgeschichte « im Jahre 1986, die die osrer
reichische und die deutsche Gesellschaft fur Pu

blizistik- und Kommunikationswissenschaft ge
meinsam veranstaltet haben , hat zum indest in
O sterreich eine inrensivierte Beschafrigung mit
der Geschichte von Medien und Kommunikation
ausgelosr, Seit 1986 gibt der Arbeitskreis fur
historische Kommunikationsforschun g die Zeit
schrift »Medien & Zeit- vierteljihrli ch heraus,
und nun liegt der erste Band einer Schriftenreihe
des gleichen Arbeitskre ises vor, der sich wieder
urn schwerpunktmafsig der osterrcichischcn Zeit
gcschichte, besond ers den Jahren zwischen 1938
und 1945, widm et, Das Verdien st des Sammel
werkes, in dem rund drei Dutzend Aufsatze
enth alten sind, Iiegt in der Bandb reite, mit der
die Fragestellung aufgefachert wird und die aile
wichti gen Fragestellungen des publizistischen
Prozesses zumindest 'punktuell umfaflr. Es wer

den nicht nur die anerkannten meinungsbilden
den Medicn wie die hauptstadtische Presse und
der Rundfunk beriicksichtigt , sond ern gerade die
unterhaltenden Medicn Film, Plakat, Fotografie
unter die Lupe genommen. Die Zeitungswissen
schaft und ihre For schungs- und Ausbildungs
funktion werden diskuti err, die Gleichschaltung




