
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-
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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
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Cones- sah. Auf der gleichen Linie liegt eine
andere Cha rakterisieru ng: »In Springers Berlin
Verbundenhei t schimmerte mehr und mehr ein

religioser Aspekt durch . . .-
Zwiespal rig war auch Springers Verhaltnis zu

Mirarbeitern und Redakteuren. Arbeitsbedin
gungen und viele sozia le Leistungen waren bei
spielhaft, Abfindungen exzeptione ll, aber unan

tastb ar war der Fiihrungsanspru ch des Verlegers
in publiz istischen und untern ehmerischen Fra
gen. Oem konnten sich auch Chefredak teure
nicht entziehen, wie Naeher an der Abhalfterun g
Boenischs und anderen Beispielen anschaulich
schildert. Pluralitat schlug sich in Springers Blat
tern nur dann nieder , wenn der Verleger selbst
keinen prinzipiellen Standpunkt vertrat, denn:
»Wer wollte schon in Kauf nehmen, beim Verle
ger in Ungnade zu fallen?- Bei der Einschatzung
von Springers politischer Oberzeugung und Ziel
setzung, vor allem in der O st- und Berlin-P oli
tik, meldet N aeher kriti sche Bedenken an. Er
verteidigt beispielsweise Willy Brandi s Politik
der Offnung gegeniiber der Sowjetun ion und der
kommunistischen Welt gegen die publizistische
Zielsetzung des Kalten Krieges in Springers Re
den und den Direktiven, die er seinen Blatrern
gab, und die ein -Scheuklappendenken- be
wirkten .

Die leicht lesbare Lebensbesch reihung leidet
an manch en Stellen unter Redundanz und weit
schweifigen Aufzahlungen, Beispielsweise refe
riert N aeher auf eineinhalb Seiten die N amen

von Personen, die in den 70er jahren bei Springer
verkehrten, beschreibt in extenso die Trauerfe ier:
»Kohl sagte . . .-, -Diepgen sagte .. .• , - Kollek
sagte . ..- , -Silber sagte . ..• , -Tamm sagte ...« ,

An anderer Stelle ist er von lakonischer Kiirze, so
bei der Erwahnung des 1988 vollzogenen Ruck
kaufes der Springer -Aktien, die sich im Besitz
der Burd a-Briider befanden. Manchmal fehlen
genaue Daten; z. B. der Termin des Gespraches,
das Springer mit Chruschtschow gefiihrt hat und
ihn in seiner Einstellung zur Sowjetunion ent
scheidend beeinflulite. Auch gibr N aeher Ver
mutungen als Tatsachen aus: »Wenn Axel Sprin
ger Juden mit dem gelben Stern an Mantel und
Jacke begegnete, iiberk am ihn Scham und Wut .•

In der Fiille der Fakten, auf die sich die Dar
stellung stiitzr, sind Un genau igkeiten kaum zu
vermeiden. Doch ist es auch eine Frage der
Springer-freundl ichen Int erpr etation, die Schlie
Bung der - Altonaer Na chrichten« durch Max

Amann im Jahre 1941 als Verfahren zu bezeich
nen, -das gegen miBliebige Blatter angewandt
wurde•. Falsch ist das Fazit, das Naeher aus der
Diskussion iiber die massive Pressekonzent ra
tion Ende der 60er Jah re und der intensiven
Bearbeitu ng der FD P-Spitze durc h Springer
zieht: »Die Bundesregierung sah zu gurer Lerzt
keinen AnlaB, iiberhaupt tatig zu werden.. Es
kam vielmehr zu einer Verscharf ung der Krite
rien fiir Fusions untersagung, mit denen sich die
Juristen der Axel Springer Verlag AG noch heme
herum schlagen. G EO RG H ELLA C K , Bonn




