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vornimmt, D iese Kategorien miiBten typologisch

sorgfahiger voneinand er geschieden werden. Zur

Aufhellung dieses Definitionsprohlems steuert
Kunczik zu wenig Substantielles bei. Es fehlt ein

anal yti sch sauberes Raster, urn das komplexe

Feld der persuasiven Kommunikation auf inter

nationaler Ebene zu erfassen und zu beschreiben.

Der Leser erhalt insgesamt ein berrachtliches
MaB an Einzelinformationen iiber staatliche

Auslands-PR, verm iBt hingegen den ordnenden

Uberblick iiber das mannigfaltige Repertoire der

verwandten Instrumente und verfolgten Kon

zeptionen, Fraglich bleibt freilich, ob diese Kri
tik Kuncz ik selbst zu geiten hat. Spie geln seine

Au sfiihrungen doch den Wertungstrend wider,

der die Fachpublikationenvorherrschend durch
zieht. Die vorliegende Veroffentlichungharte da
her korrekterweise -Auslands-Pk als Manipula

tion« im Titel fiihren miissen . Trorz dieser Ein
wande tragt das Buch erheblich zum Verstandnis

der internationalen Politik der letzten jahrzehnte

bei. Es rnacht nicht nur niitzliche H intergrund

informationen verfiigbar, sondern vermag dar

iiber hinaus AnstoB zu weiteren vertiefenden

Forschungen zu geben. ERBILKURT, Gottingen

Adolf Siistcrhenn: Scbriften zum N atur- und

Verfassungsrecht. Hrsgg. von Peter Bucher. 

Mainz: v. Hase & Koehler 1991 (= Veroffentli
chungen der Kommission des Landtags fiir die

Geschichre des Landes Rheinland-pfalz, Bd. 16),
XXVIII, 410 Seiten,

Eduard Verhiilsdonk: Franz A/bert Kramer
(1900-1950) . In : Gesellschaft fUr Rhe inische Ge

schichtskunde (Hrsg.): Rheinische Lebensbilder,

Band 12. - Koln: Rheinland-Verlag 1991,

S.297-320.

Die Erklarung dafiir, warum zwei nach Gattung

und Inhalr so verschiedene Veroffentlichungen in

einer geme insamen Rezension behandelt werden,

lautet: beid e Neuerscheinungen bieten wichtiges

Material zur Geschichte des »Rheinischen Mer

kur« in den jahren 1946 bis 1951.

Adolf Siisterhenn (1905-1974) gehort zu den

»Vatem des Grundgesetzes«, die diese Bezeich

nung mit Fug und Recht verdienr haben. Er hat

schon in der Vorbereitungsphase im »Verfas-

sungsausschuB der Arbeitsgemeinschaft der

CDU/CSU« die Vorstellungen der Unionspar

teien stark beeinfluBt, hat dann am Verfassungs

konvent auf Herrenchiemsee teilgenommen und

im Parlamentarischen Rat als »rechte Hand. des

Pra sidenten Adenauer eine Schl iisselrolle ge

spielt , Wahrend dieser ganzen Zeit hat Siister

henn den Verlauf der Beratungen publizistisch

begleitet. Die rneisten der von Peter Bucher ge

sam melten 91 Aufsatze erschienen im -Rheini
schen Merkur«. Sie geben ein eindrucksvolles

Bild der Ideen und Antriebe, aus denen der

rheinische Foderalist und Anhanger eines von

der Scholastik bestimrnten, vorn Friihliberalis

mus siiddeutscher Herkunft beeinfluBten Natur

rechtsdenkens den Aufbau des -deurschen Staa

tes nach Hiders Ende« gestalten wollte. Zwar

scheiterte Siisterhenn mit dem Bestreben, das

Recht der Elt ern auf Bestimmung des weltan

schaulichen Charakters der Schule im Grundge

setz festzuschreiben; er war aber doch, ungeach

tet mancher Kompromisse, sehr erfolgreich bei

der Durchset zung klarer foderativer Strukturen

(Kulturhoheit der Lander, Bundesrat als Organ

der Gesetzgebung) und bei der Sicherung von

Grundgesetz und Grundrechten durch eine star

ke Verfassungsgerichtsbarkeit. Es diirfte schwer

lich ein zwe iter Autor gefunden we rd en konnen,
Jessen Aufsatze die aktuelle Verfassungsdebatte
in den -Griinderjahren- der Bundesrepublik

Deutschland so regelmaBig, so vollstandig und so

engagiert sp iegeln.
Bucher skizziert in seiner Einleitung den Le

bensgang und die Id eenwelt Siisterhenns, der
»wahrscheinlich in Bonn mit Ad enauer zusam

men ein groBer Mann geworden ware« (Hans

Peter Schwarz), bane ihn nicht, drei Tage vor der

SchluBabstimmung im Parlamentarischen Rat,

ein schwerer Autounfall buchstablich »aus der

Bahn geworfen«, Aufgewachsen im rechtsrheini

schen Koln als Sohn eines Kaufmanns, lernte er

in der katholischen jugendbewegung »Neu

deutschland- friih die politische Verantwortung

des Christen kennen. Von Benedikt Schmitt

mann und im studentischen »Gorreskreis« emp

fing er entscheidende Anregungen. Ais junger

Anwalt trat er in Heimtiicke-, D evisen- und

Sittlichkeitsprozessen als Veneidiger auf und ge

wann dabei tiefe Einblicke in die Mechanismen

des nationalsozialistischen Unrechtsstaates,



Diesem fur Staat und Kirche bedeutend en Ju
risten und Politiker hat Bucher mit der vorl ie

genden Edition ein wiirdi ges Denkmal gesetzt.
Es wiegt dagegen nicht schwer, daB er in presse

geschichtlichen Einzelfragen nicht ganz tritt

sicher ist . So wird als Todestag fur Franz Albert

Kramer der 13. (start der 12.) Februar 1950 ange

geben. Irr ig ist auch die An gabe: Damals - serzte
vielmehr ein Wandel der Kon zeption des Rheini

schen Merkur ein , der in der Verlegung des

Redaktion ssitzes von Koblenz nach Koln im Jah
re 1951 einen vorlaufigen, auch nach auBen sicht
baren AbschluB fand. In ihr wurden die Ideen

Siisterhenns nur noch am Rande beriicksichtigt;
von ihm eingereichte Manuskripte bleiben teil

weise unveroffentlicht .« Franz Albert Kramer

war es selbst gewesen, der den Wechsel der Re

daktion nach Koln gewollt und geplant hat, und

die Verbindung Siisterhenns mit dem Blatt blieb
auch danach unverandert eng. Er nahm als Ge

sellschafter der Verlags-GmbH an deren Ge

schick intensiven Anteil. Der einz ige Beleg, den
Bucher anfiihrt, die Publ ikati on eines Artikels in

der »Frankfurter Allgemeinen Zeirun g« vorn

7. Februar 1950, kann nicht iiberzeugen. Damal s
war Kramer noch am Leben und die Redaktion

in Kobl enz ; der Beitrag stelhe die Entgegnung

auf einen Aufsatz des Staatsrechtlers Friedrich
Giese dar, der am 3. Februar 1950 in der »FAZ«

erschienen war. Siisrerhenn wollte vor dem selben

Publ ikum, das Gieses Pladoyer fur den Steuer

streik gelesen harte, seine Widerlegung vor

tragen.
In der biographi schen Skizze fehlt der Hin

weis auf Siisterhenns spatere Tarigkeir im Euro
parat und in der Europaischen Kommi ssion fur
Mensch enrechte, die ihn in seinen letzten Le
bensjahren immer starker ausfullte und ihm als
Kri:inung seines Wirkens im Geiste christlich
abendlandischer Tradition erschien,

Franz Albert Kramer, dem Eduard Verhiils 
donk im neuen Band der - Rheinischen Leben s

bilder« eine biograph ische Skizze widmet, hat

sich vor allem als Grunder des Blattes, das mit

dem Titel - Rheinischer Merkur« 1946 das Ver

rnachmis des groBen Gorres aufgriff, in die Ge

schichte der deutschen Presse eingeschrieben.
Sein Name gehort aber auch zur journalistischen
Welt der Weimarer Republik.

Am 18. Dezember 1900 in Solingen geboren,
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verbrachte Kramer seine Ju gend und Schul zeit

vornehmlich in Munster, auf dem traditionsrei

chen - Paulinum- und an der Un iversitat. Er

promovierte mit einer Arbeit iiber die Ideeng e

schichte der christlichen Gewerkschaftsbewe

gung (bei Johannes Plenge). Na ch einer Lehrzeit

bei der -G locke- in Oelde und dem - Miinsteri

schen Anzeiger« wurde der 25jahrige als Korre
spond ent nach Pari s geschickt. Er war dort fur

die - Kolnische Volkszeitun g- und fUr die -G er

mania- ratig, 1930 bis 1932 in London. Ein Sti

pendium des Auswiirti gen Amte s ermoglichte

ihm eine mehrmonatige Reise durch die Sowjet 
union. Er berichtete daruber in fulminanten Re
portagen, die auch als Buch erschienen (D as rote

Imp erium . Kempten 1933). Das Buch erregte

Aufsehen, es war nicht nur antisowjetisch, son

dern absolut antitotalitar und fiel dem Verbot

anheim.

Ab Herbst 1933 arbeitete Kramer als Korre

spond ent der - Vossischen Zeitun g«, nach deren
Einstellun g fur die »B.Z. am Mittag-, schlieBlich

fur das - Berliner Tageblarr- in Rom . Wegen

seiner Berichte iiber den Abessinienkrieg wurde
er aus Italien ausgewiesen. 193(> ging er wieder
nach Paris, diesmal fur das »Berliner Tageblan«,
dann nach Bern. Dort schmiedete er zusammen

mit Wilhelm Ropke, Waldemar Gurian, Walter

Ferber und Karl Thieme Plane fur ein Deutsch

land, das nicht nur von Hitler, sondern auch von

N ation alismus, Zentralismus und preu Bischer
H egemon ie befreit sein wiirde. Was er 1946 als
Kon zept fur einen Buchverlag und cine Zeitun g
nach Koblenz mitbrachre, als ihm die franzi:isi
sche Besatzun gsmacht eine Wirkmi:iglichkeit bot ,
harte er in den Schweizer Jahren uberle gt und
vorbereitet,

Fur die Wahl des Verlagsortes Koblenz war
nicht allein die Besatzungs-Geographie mallgeb
lich; der Nam e Gorres zog ihn macht ig an. Und
da traf es sich gut, daB in Koblenz eine Druckerei
den Bombenkrieg leidlich uberstanden hatte. Die

Nahe zu Bonn sollre sich in der Foige ebenfalls

als giinstig erweisen.

Verhii lsdonk gibt eine lebend ige, aus der eige

nen Anschauun g gespeiste Schilderung Krarners,

seiner Persi:inlichkeit und seines Um gangs mit
Kollegen und Autoren. Er beschreibt die Proble

me und Erschwernisse, aber auch die Kuriosita

ten und Anekdoten der Zeitungsarbeit in jcnen
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Jahren, da es Papier nur auf Zut eilung gab, Ziga
retten die eigentl iche Wahrung darstellten und
der fiir das Verpacken von Zeitungen fiir den
Versand not ige Bindfad en nur 'durch einen kom
plizierten Ringtausch aus einer anderen Besar
zungszo ne beschafft werden konnte. Ais Neffe
des Leiters der »Gorres-Druckerei« in Koblen z
harte er Gelegenheit, auch hinter die Kulissen zu
schauen.

Orro B. ROEGELE, Bergisch Gladbach

Ernst Engelberg : Bismarck . Das Reich in der
Mine Europas. - Berlin: Wolf Jobst Siedler Ver
lag GmbH 1990, XIII, 731 Seiten mit zahlr. Abb .

Der erste Teil der aus marxistischer Sicht ge
schriebenen groBen Biographie mit dem Unter
titel -Urpreulle und Reichsgriinder- erschien
1985; nur ein halbes Jah rzehnt sparer legte der
inzwisc hen gut achtzigjahrige Engelberg den Ab
schluBband vor . Diese imponierende wissen
schaftliche und schriftstellerische Leistun g wur
de weithin zu Recht gewiirdigt. Sieht man einmal
davon ab, welche Bedeutung allein schon einer
Biographie Bismarcks innerhalb der Planung, der
Reglement ierungen und der Restriktionen in der
Forschun gslandschaft der DDR zweifellos zu
kam, dann fallt ein Charakteristikum des Werkes
auf, das im zweiten Band noch starker als im
ersten hervortritt : In merhod ischer und therna
risch-k omp ositor ischer H insicht ist die Arbeit
wenig originell, ja iiber weite Strccken hin gera
dezu rraditionell ausgefallen. Neben der einban
digen, stark reflektorisch angelegten und an
spruchsvoll ausgefiihrten Biographi e von Loth ar
Gall (1980) und der neuesten , der auBerordent
lich materialreichen biographischen Arbeit von
O tto Pflanze ("Bismarck and the Development
of Gerrnany- , 1990) wird Engelbergs -Bismarck
Bild- mit seiner starkeren Konzentration auf die
Vita und die unmittelbaren Ereignisse in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft als ein moglicher
Zugriff, als eigenstandige Leistun g Bestand ha
ben. Die politisch-ideologischen -Zwange- und
-Zugesrandnisse- sowie die sich daraus ergeben
den Unzulanglichkeiten oder Verkiirzungen tre
ten natiirlich heute starker hervor. Doch geht es
mir hier in erster Linie urn die kommunikations-

geschichtliche Thernatik, urn Bismarcks Presse
polirik, das Reichspressegesetz und seine Aus
wirkungen, einzelne Verordnungen und spezielle
ZcnsurmaBnahmen sowie urn die Forderung von
Redakteuren und Redakt ionen, die bislang mehr
in der Form von spekrakularen Einzellallen oder
vorwiegend aus der Perspekt ive der Verwaltung
und des Staates (Wetzel) erfaBt und interpretiert
sind. Mit einer gewissen Oberraschun g hat man
aber bei der Lektiire zu konstatieren, daB Engel
berg Presseaktionen und Publ izist ik zwar ge
legentl ich erwahnt und - wie bei der »Krieg-in
Sicht-Krise- von 1875 - das Zusammenspiel von
Diplomat ic und Publ izistik punktuell behandelt ,
doch an keiner Stelle die verbalisierte - Inszenie
rung der publ izistischen Offensivem)« durch
Bismarck systematisch und perspekt ivenreich
darstellt und analysiert . Es fehlt in den der In
nenpolitik gewidmeten Kapiteln und Abschn it
ten eine quellennahe Problematisierun g der Mo
tive, Methoden und Ziele der Bismarckschen
Pressepolitik. N icht einmal - im Ruhestand «
komm t Engelberg iiber die Ebene des eher bei
laufigen Mir-E rwahnen s der keineswegs bedeu
tun gslosen publ izistischen Kampagnen des
-Pro ndeurs- hinaus. Auch hier hat er sich fiir das
Erzahlen und Berichten entschieden. Die -Tra
gik einer reichentw ickelten Personlichkeir- tr itt
dabei letztl ich starker hervor als die Fiille der
Herausforderungen der Zeit an einen rastlos wir
kenden Politiker und Staatsmann .

BERNDS6 SEMANN, Berlin

Friedr ich Huneke: Die -L ippiscben Intelligenz
blsue r« (Lemgo 1767- 1799). Lekt iire und gesell
schaftliche Erfahrun g. - Bielefeld: Verlag fiir Re
gionalgeschichte 1989 (= Forum Lemgo / Schr if
ten zur Stadrgeschichte, H eft 4), 240 Seiten mit
12 Abb ildungen , Faksimiles, Tabellen und

Schaubildern.

lnt elligenzblan er waren wicht ige Presseerzeug
nisse im deutschsprachigen Raum des 18. j ahr
hunderts. Ais wochentl ich, sparer auch bis zu
raglich erscheinende lokale Anzeigenblauer dien
ten sie dem Staat als Einnahmequelle. Sie wandel
ten sich im Laufe der Zeit vielfach zu amtlichen
Mitteilungsblane rn und verbreiteten unter auf-




