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sarntuberblick« (Diisseldorf 1987) brachte die

Ergebnisse seiner Forschungen dem deutschen

Leser naher.

Die vorliegende Veroffentlichung stiitzt sich

auf eine breite archivalische Quellenbasis sowie

auf die umfangreiche Auswertung von Fachzeit

schriften und der wissenschaftlichen Literatur.

Sie leistet einen Beitrag zur Geschichte des deut

schen Filmwesens und der Bildung der offentli

chen Meinung. Konsequenterweise legt Garbacik

das Schwergewicht seiner Untersuchung auf die

Auswahl der Themen bei der Beschaftigung mit

dem Zweiten Weltkrieg im westdeutschen Film

und auf ihre Aufnahme. Sehr ausfiihrlich und

zutreffend schildert er das Bild der deutschen

Offiziere und Soldaten und das Bild der deut

schen Gesellschaft wah rend der Kriegsjahre. Das

Buch gibt auch einen interessanten Einblick in

die Filme iiber das schwere Schicksal der deut

schen Gefangenen, die erst nach vielen Jahren aus

der Sowjetunion zuruckkehrten - das Thema ist

in Polen weiterhin fast unbekannt. Interessant ist

auch der Vergleich der Filme iiber die Ost- und

Westfront. Sehr informativ ist das Kapitel iiber

die Dokumentarfilme, in denen Regisseure ver

sucht haben, die Ereignisse unter historischem

und propagandistischem Gesichtspunkt zu be

trachten.

Die kulturelle Prasenz der Bundesrepublik
Deutschland war noch in den sechziger Jahren in
Polen verhaltnismaliig gering, weshalb der polni
sche Kinobesucher nur selten Gelegenheit harte,

westdeutsche Filme iiber den Zweiten Weltkrieg

zu sehen. Interessant ist iibrigens, dall der Film
,,08/15« in Polen, im Gegensatz zur deutschen

katholischen und evangelischen Filmkritik, eine
gute Beurteilung gefunden hat.

In der materialreichen und mit zahlreichen

Beispielen angereicherten Studie werden die Lei

stungen der westdeutschen Filmwirtschaft in der

erwahnten Frage sachlich und detailliert geschil

dert. Fiir die analytische Seite der Arbeit Garba

ciks ware es allerdings nutzbringend gewesen,

wenn er fiir den Vergleichsmallstab nicht nur die

westdeutsche Historiographie, sondern after

auch die Publizistik in seinen Betrachtungskreis

gezogen harte.

Garhacik betreibt keine Schwarzweillmalerei

und hiitet sich vor Pauschalurteilen. Seiner An

sicht nach »hielt der westdeutsche Film mit dem

Krieg nicht besonders aufrichtige Abrechnung«.

Aus der Perspektive der Jahre kann man feststel

len, dall tatsachlich nur wenige westdeutsche Fil

me iiber den Zweiten Weltkrieg einen anspruchs

vollen Charakter haben.

Ein Personen- und ein Film-Verzeichnis run

den den Band abo
EwA ANDRZEJEWSKA, Gdansk

Bernhard Debatin I Hans J. Wulff (Zusammen

stellung und Bearbeitung) I Forschungsgruppe

Telefonkommunikation (Hrsg.): Telefon und
Kultur. Das Telefon im Spielfilm. - Berlin: Wis

senschaftsverlag Volker Spiess GmbH 1991

(=Telefon und Gesellschaft, Bd. 4), 263 Seiten

mit 12 Abb,

Das vorliegende Buch, das Beitrage von 11 Auto

ren enthalt, ist in zwei Teile gegliedert, die unter

schiedliche Zielsetzung und Qualitat besitzen.

Im ersten Teil versuchen Bernhard Debatin,

Jacques Lemaitre, Claus-Dieter Rath und Hans

Jiirgen Wulff, eine Kommunikationssoziologie

des filmischen Telefonats zu entwickeln; die Au

toren des zweiten Teils (Patrick Bennat, Frank

Kessler, Klaus-Peter Koch, Lothar Mikos, Karl

Dietmar Moller-Nail, Robert Miiller, Daniela
Sannwald und Hans Jiirgen Wulff) wollen spezi
fische Eigenschaften des T e1efons und seines Ge
brauchs im Film an Fallbeispielen verdeutlichen.

Die Beitrage im ersten Teil werden ihrem ho

hen Anspruch in keiner Weise gerecht. Die Au
toren verschleiern den feuilletonistisch-essayisti

schen Charakter ihrer Ausfuhrung zum einen

durch ein Begriffsvokabular, das wissenschaftli
che Prazision vortauscht, zum anderen durch

Bezugnahme auf etablierte Konzepte (etwa die

Kommunikationspsychologie Goffmans oder

Watzlawicks, die Systemtheorie Luhmanns so

wie die Medienkritik Brechts oder Enzensber

gers), die sich bei naherern Hinsehen jedoch als

aullerst willkiirlich erweisen. Dies kann dennoch

nicht verhindern, dall der Nonsens an einigen

Stellen unverhiillt hervorbricht. Ein willkiirlich

herausgegriffenes Beispiel aus dem Einleitungs

kapitel Debatins kann dies verdeutlichen: "Wir

erfahren also durch die U ntersuchung -realer

Te1efonate nicht nur etwas iiber Filmtelefonate,



sondern es zeigen sich umgekehrt durch die Ana

lyse des Filrntelefo nats auch die Strukruren realer
(Telefo n-}Kommunikation.«

Ga nz anders der zwe ite Teil des Buches. Hier

werden in weniger pr atentiosen Einzelstudien

struk ture lle Merkmale und Fu nkti onen des Tel e
fon ierens in bestirnrnten Film- und Fernseh

genres - erwa im amerikanischen Zeitun gsfilm

der dreiBiger Jahre, im amerikanischen Ga ngster
film, im Thriller oder in Familienserien - unter

sucht. Dies geschieht mit Hil fe von herm eneuti

schen Analysen einer Vielzahl von Filmsze nen,
in denen das Telefon eine Rolle spie lt, Zwar

bleiben die Kriterien fiir die Auswahl der bespra
chenen Filme unklar; die Darstellung der Befun

de und ihre Interpretation sind allerdings auf das
Wesentl iche konzentriert und nachvollziehbar.

O cr Leser erhalt in diesen Studien - ganz im
Gegensatz zum ersten Teil des Buches - einen

gut lesbaren Einblick in ein sehr spez ifisches
Rand geb iet der Kommunikat ion sforschung.

JOACHIMFRIEDRICH STAAB, Mainz

Sender Freies Berlin (Hrsg.): Schlagerchronik
von 1892-1959. Zeitt yp ische Mu sik des

deutschspr achigen Raum s aus dem Bereich der

Unterh altung. Zusamm engestellt von Wo lfgang
Adler. - Berlin 21987: SFB Arch ivwesen / Schall

und N otenarchi v (= SFB-Archiv, Bd. 3), X, 485

Seiten.

Das vorliegende Nachschlagewerk weis t insge
sarnt 1537 Schlagertitel nacho Dabei handelt es
sich urn Lieder des Kabar ett s, der Operette sowie
Konzertsnicke, wie sie in Cafehausern gespielt
wur den. Das Auswahlkriter ium bleibt allerdings
unkl ar; in der Vorbemerkung wird lediglich auf
einen »allgemeine[n] Bekan nthei tsgrad« ver
Wiesen.

Die einzelne n Schlagert itel sind [ii r jedes der

68 Jahr e nach T iteln alphabe tisch geordnet. Zu
jedern T itel sind d ie Tanzart , gegebenenfalls die

Zuge ho rigkeit zu einem Gesa mtwe rk wie Film,

Operette ode r Revue, der Erstinterpre t, sofern er
sich ermitte ln lieB, sowie Kornponist, Textd ich

ter und Verlag mit Verlagsort aufgefiih rt . Den

Abscbluf des Buches bilden [u nf alphabetisch

geordnete Register der Komponi sten, Text dich-

Bucbbesprecbungen 277

ter , Interp reten, Biihn enwerke bzw. Film e und

Titel, Besond ers hervor zuh eben ist die Ober
sichtlichkeit der Darstellun g.

JOACHIMFRIEDRICH STAAB, Mainz

Gerhard Naeher : Axel Springer. Men sch, Macht,

Mythos, - Erlangen, Bonn und Wien: Verlag
Dr. Dietm ar Straube Gm bH 1991,606 Seiten mit

15 Abb.

Sechs Jahre nach Axel Springers Tod liegt d ie
erste Biographie vor , deren Autor als fruherer
leitender Angestellter des Springer-Verlages so

wohl pers onl iche Beobachtungen wie manches

unveroffentlicht e Papier verarbeiten konnte.
Nun ist es eine Binsenweisheit, daB Sprin ger

nicht nur ein Verleger von hoh er Begabung und
auBerardentlichem wirtschaftlichem Erfol g war,
sondern auch jemand, der sich der Einflu Bmog

lichk eiten seiner Zeitun gen gezielt und konse

qu ent bediente und pu blizist ische Macht imm er

wieder gebrauchte ode r - wie viele, die ihm in

seinen politischen Zielen fernstehen, es sehen 
rnifibrauchre.

Beiden Aspekten, die gleichermaBen interes

sam und wich tig sind, gerecht zu werd en, ver

langt von einem Biographen Einsicht in Mot ive

und Charakterziigc und gleichzei tig krit ische Di
stanz . U rn beides ist Naeher berniiht . An Sprin

ger ime ressiert ihn im Grunde meh r der H om o
poliricus als der Verlege r. N aeher hat Schwierig
keiten, aus dem gewiB sehr vielschichtigen Cha
rakter des grofsen Verlegers Leitl inien zu entwik
keln. Zu oft ergeben sich schneidende Disson an
zen zwischen religiosem und moralischem An
spruch und publ izistischern bzw. politischem
Handeln. Man harte gem Naehers Ansicht erfah 
ren, warum ein angeblich so religioser Men sch
wie Springer, der in seiner Villa einen Altar
aufstellen lieB und mit Geis tlichen ume rsch iedli

cher Religion sgemeinschaften intensive Gespra
che [iihrte, seinen po litischen Gegnern mit einer

Ha rtn ackigkeit zusetz te, fiir die d ie Charakteri

sierung »H aB« sich anbiete t. Wie N aeher diese

Religiositat einschat zt , kann man vielleicht aus
der - allerdin gs mit Fragezeichen versehenen 

H ypothese ablesen, ob Springer nicht im Erfolg

als Verleger - eine Gabe, wenn nicht eine Fiigun g




