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Auto als Symbol des neuen Ze iralters. « Das

klingt so, als habe es in [ruheren Ep ochen der

Architekturgeschichte die Betonung von Achsen

nicht gegeben.

Die Archirektur des N at ionalsozialismu s war

in sich zw iespaltig - neben der Megalopolis

»Germania« gab es die Kleinsiedlung "Wald

idyll - . Aber sie entsprach damit auch menschli

chen Bed iirfn issen , die un abh iingig vom politi

schen System sich in Werken der Architekru r
ausdrucken : Imponiergeh abe der Machthaber

neben Heimat- und Naturbezogenheit der Pri

vatleute. BefaBt man sich mit Fragen der - Regie

des offentlichen Lebens- (und deshalb wird das

Buch hier vorgestellt), dann liefert Schache solide

recherchierte Fakten und reizt gleichzeitig zu

kritischer Au seinanderset zung mit deren Inter

pr etation. G EORG HEL LACK, Bon n

William Uricchi o (Hrsg. ): Die AnJiinge desDeut
scben Fernsebens. Kritische Anniiherungen an die

Entw icklung bis 1945. - Tubingen : Max Nie

meyer Verl ag GmbH & Co. KG 1991 (= Medien

in Forschung und Unterri cht/Serie A, Bd. 30),

VI , 330 Seiten.

H eme weitgehend ver gessen, reich en die Wur
zein des 1952/53 (wieder ) au fgenomme nen Fern

sehpro grammbetriebes in den beiden deurschen
Sraaten bis in die Jahre des Driuen Reiches zu

ruck; mit ihnen beschaftigt sich der vorliegende

Band. Neben zwei kurzen Texten aus den 30er

Jahren behandeln insgesamt acht Aufsiitze ausge
wa hlte Fra gen vo n Produktion und Rezeption

des [ruhen Fernsehens in Deutschland . Ihnen

gemeinsam ist ein multiperspektivischer Ansatz,

der den Werdegang des neuen Mediums in der

Weimarer Republik und im NS-Staat unter dem

wechselseitigen EinfluB von Personen, Techno

logic und Politik zu analy sieren trachtet,

D ie Beitra ge vermitreln zwar eine Fiille vo n

Information en und Zu sammenhangen zur Ver 

besserung und Nutzung der Fernsehtechnik, die

wah rend der H errschaft H itIers ihren ma teriellen

Durchbruch erlebte, nicht allerdings als massen

wirksames Medium, blieb doch der Kreis der

regelmiiBigen Zuschauer bis Kriegsende auf we

nige Tausend Personen beschrankt. Ungeachtet

vieler interessanter H inweise zur technischen

Entwicklung des neuen Mediums inner- und

auBerhalb Deutschland s seit dem spaten 19. j ahr 

hundert leidet der Band in seiner Gesamtheit

do ch an schweren Defiziten der Koordinati ons
tatigkeit des Herausgebers, der - als einz iger

Amerikaner unter deutschen Auto ren - von der

gestellten Aufgabe sichtlich iiberfordert war .

Thematische Uberschn eidungen und eine Fiille

von Wied erholungen sind die Foi ge.

Bemerkenswerterweise vertreten nahezu aile

Aufsiitze mit z. T. idenrischen Argumenten d ie

These, das NS -R egime habe zwar mit Moglich
keiten zur kollektiven Nutzung des Fernsehens

in Groll-Empfangsraumen exp erimentiert, dar

iiber hinaus aber den pri vaten Ferns ehko nsum

niche geforderr, da er sich der tot alitaren Kon
trolle durch Staat und Partei entzogen harte.

Diese Kernthese des Bandes, die iibri gens mit den

durchaus positiven Stellungnahmen der Macht

haber zu der damals sensationellen Fernsehtech

nik in Widerspruch steht, scheint mir alles andere

als uberzeugend belegt. Gegen sie sprichc, daB

Hitler und Goebbels das - ebenfalls prirnar in

den eigen en vier Wanden konsumierte - Medium

Horfunk unbestritten in seiner Pr opagandawir

kung auBero rdentlich hoch ein gesch atzr und da

her seine Verbrei tung massiv gefo rdert hab en .
Zum and eren macht sturzig, daB die kommuni
stischen Dikraruren der Nachkriegszeit die Au s

brei tung des Fernsehens in ihrem Machtbereich
kriift ig vorantrieben. Me iner An sicht nach ist es

verstandlich, wenn die Machthaber des Dritten

Reiches angesichts der noch vieWiltigen Kinder
krankheiten des Iruhen Fernsehens zo gerten,

sich und ihre Propagandainhalte dieser un aus

gereiften Technologie anzuvertrauen.
Bei aller Kritik am Gesamteindruck des Ban

des - einige Beitrage sind po siti v hervorzuheben.

D ies gilt zum einen fUr die thern at isch spez iali

sierten, streng empirischen Arbeiten von Kahl en

berg ub er die 1936 gesendete Filmkompilat ion

»Von deut schem H eldentum«, zum and eren fur

H ickerhiers urnfas sende Bestandsaufnahme und

Analyse des fruhen deutschen Fcrnsehspiels.

Hinzuweisen ist fern er auf den bilanzierenden

Forschungsbericht und d ie Darstellung der Fern

sehrezeptio n vor 1945 von Uricchio sowie insbe

sondere auf den exz ellenten Beitrag von Elsner ,

Muller und Spa ngenberg. Sie untersuchten d ie im



Vergleich zur Gegenwart keineswegs identischen

Rezepti onsgewohnheiten des Publikums gegen
iiber einem Medium, das sich in dem in den 30er

Jahren ber eits voll ausgebildeten Mediennetz
(Presse, H orfunk, Film) erst einen angemessenen

Platz erobern mullte. Dies war ein Prozell, des

sen Schw ierigkeiren dcr heuti ge Betracht er, dem
das Ferns ehen zur Selbstverstandl ichk eit gewo r

den ist, zu unterschatzen neigt.
MARTIN MOLL, Graz

H einz Gittig / Willi H ofig (Hrsg. und Bearb. ):

Berliner Zeitungen und Wochenbltitter in Ber
liner Bibliotheken . Katalog der Bestande vom

17. Jahrhundert bis zur Ge genw art . - Berlin
1991: Deutsche Staatsbibli othek, Staatsbibl io
thek PreuBischer Kulturbcsitz, XIII, 252 Seiten.

1987 erschien erstmal s ein 450 Titcl umfassendes

Bestandsverzeichnis Berliner Zeitungen in Bi
bliotheken des damaligen Wemeils der Stadt. Ais

Folge der Wiedervereini gung liegt nun ein we

senrlich erwc iterter Karalog vor , in den prirnar

die Sammlungen der Bibliothek PreuBischer Kul

turbesitz und der Deutschen Staatsbibli othek
Unr er den Linden Eingang gefunden haben. Die

se beiden fur die Herausgabe verantwo rtlichen

Institutionen haben die Bestande von insgesamt
36 Einri chtungen erfaBt, d ie eingangs mit Na

men, Anschrift, Offnungszeiten und Benut
zungs vo raussctz ungcn aufg cl ist ct w orden.

D as Titelverzeichni s umfalh 1050 Zeitungen,
Illustrierte, Wochenbliitter und andere Periodika
vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenw art. Jede
Eintragung nennt T itel, Untertitel, Erschei
nung sweise und eventu clle Beilagen, die Archi
vierung im Original oder auf Mikrofilm sowi e
die aufbewahrende Bibliot hek und deren Signa
tUT. Zu satzlich wird der jeweils abgedeckte Zeit
raum inklusive allfalliger Lucken angegeben .

Sind Period ika in mehreren Bibliotheken vor

hand en, sind samrliche Besrand e angefiihrt .
Ais Kriteriurn fur die Aufnahm e cines Blattes

galt der Erscheinun gsort Berlin, was naturgemaf

zur Folge hat, daB es sich kein eswegs ausschliell 

lich urn Berlin er, also auf die Stadt thematisch
bezo gene Druckerzeugnisse handclt . Neben den

zahlreichen Berliner Tageszeitungen finden sich
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die uberrcgion alen, in Berlin verlegten Blatter
ebenso wie manche Kuri osa, z. B. die Organe

russischer, poln ischer und baltischer Emigranten

sowie Einta gsfliegen, z. B. das lediglich in einer
einz igen Nummer im Jahre 1914 erschienene

8-Uhr-Bier-Abendblatt.
In seiner bunten Viclfalt vermitrelr das Be

standsverzeichnis eine anschauliche Vor stellung
von der Bedeutung Berl ins als Zcitun gsstadt. Die

Auswertung der Tagespre sse wie der sonstigen

Publi zistik hat sich langst als eigenstandiger

Zweig histo rischer und kulturhistorischer For
schung etablicrt. Der ubersichtl ich und benut

zerfreundlich erstellte Katalog ist ein wicht iges

Hilfsmittel zur effektiven Nutzung der nach
vierzi gjihriger Trennung wieder in ihrer Ge
samtheit zuganglichen Sammlungcn in der Spree

metropole. Den Herausgebern ist fur diese Ar

beitserleichterung zu danken.
MARTIN MOLL, G raz

Boleslaw Garbacik : O braz dru giej wo jny swia
towe j w filmie zacho dnioniemieckim z lat

1946-1975. Studium historycznopolitologiczne

[Das Bild des 2. Weltkrieges im wesrdeutschen
Film von 1946 bis 1975. Eine hisrori sch-politolo

gische Studie], - Gdansk: Wyd awnicrwo Poli

techn iki Cdariskiej 1991,249 Seiten .

Mit groBtem Int eresse greift man zu dieser Stu
die, der leider eine deut sche Zusammcnfassung
fehlt . Es ist deshalb schwer verstandlich, weil sic
nur mit cnglischen und russischen Zusammenfas
sungen versehen wurde und wei l es sich um ein
Buch handelt, das auch d ie Aufmerksamkcit
deutscher Fachkreise verdient , Man kann wohl
mit Recht sagen, daB die Arbcit von Garba cik,

. nach Verb esserungen und Erganzungen, in deut -

scher Sprache erscheinen konnte. Hier wie be
reits fruh er sind die polnischen wissenschaftli
chen Arb eitcn wegen der sprachlichen Barri ere

fur die deut schen Fachkreise oft eine Terra inco

gnita. lch erwahne nur Boguslaw Drewniak, des
sen Arb eiten iiber Film, Theater und Musik im

Dritten Reich in polni scher Sprache fur d ie Fach

welt in der Bund esrepubli k Deut schland prak
tisch unb ekannt waren. Erst die Herausgabe des

Buches »Der Deut sche Film 1938-1945 . Ein Ge-




