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GUnter Morsch: Arbeit und Brot. Studien zu Lage,
Srimmung, Einstellung und Verhalren der deut
schen Arbeiterschafr J933 - J936137. - Frankfurt!
Main, Berlin u.a.: PeterLang J995 (= Europalsche
Hochschulschrifren, Reihe III: Geschichre und ihre
Hilfswissenschaften; Bd. 546), X und 596 Seiren,
OM 98,-.

Die historische Kommunikationsforschung hat
in den letzren jahren immer wieder interessante
Anregungen aus der historischen Mentalitatsfor
schung erhalten. Insbesondere gilt dies fUr eine
Reihe von Untersuchungen zu den Einsrellun
gen und Stimmungen der deutschen Bevolke
rung in der Zeit der NS-Dikt atur. jede dieser
Untersuchungen rnachte aufihre Weisedeutl lch,
in welchem AusmaB es der »Ftihrung« gelang,
die Kopfe mit den eigenen Parolen zu besetzen,
wo Indoktrination und Propaganda ihre Gren
zen fanden, auf welchen Wegen und durch wel
che Quellen sich die Bevolkerung jene Informa
tionen beschaffte, die ihr die offiziellen Medien
vorenthlelten.

An dieser Stelle ist darum cine Untersuchung
anzuzcigen, die, von stupender Aktcnkennrnis
gelragen, die Stimmungen, Einstellungen und
das Verhalten der deutschen Arbeiterschaft in
der Fruhphase des Regimes vorstellt. GUnter
Morsch hat Quellen und Materialien aus insge
sarnr 28 Archiven, darunter drei Privararchiven,
ausgewertet. Daneben hat er fast aile einschla
gigen Aktenpublikationen benutzt ; Klaus
Mlyneks Gestapoberichre aus Hann over aller
dings fehlen. So ist eine auBerst dichre Arbeir
entsranden , die eine interessante Interpretation
der ersten Jahre des »Dritten Reiches« Iiefert.

Morsch teilt die ersten vier Jahre des Regimes
in die Zeit der »Euphorien des Neuanfangs« (bis
Fruhjahr J934), cine Zwischenphase der Stabi
lisierung (bis Fruhjahr J935) und cine anschlie
Bende »Stimrnungs- und Loyalitatskrise«, Diese
Dreiteilung laBt sich auch an den Deutschland
bcrichten der Sopade ablesen - fUr das erste
Jahr nur in der Ruckschau -, die Morsch eben
falls benutzt hat, aber vielleicht starker harte
cinbinden konnen.

Der Autor lehnt - aus seiner Aktcnkennrnis
gut begrUndet - die haufig in der Forschung
anzutreffende Position ab, man dUrfe die Ela
borate der Verwaltung und der Geheimen Staats
polizei nur unter dem cui bono? lesen. Selbst
verstandlich hat die Absicht, mit der cigcnen
Berichterstattung die politische FUhrung lenken

oder beeinflussen zu wollen, fUr die Abfassung
der Berichte immer cine Rolle gespielt. Gleich
wohl zeichneten die Regierungsprasldenren und
die Gestapo aber durchaus realistische Bilder
vom Zustand im Reich. Und dabei kam heraus,
daB die Bevolkerung insgesamt, und nicht nur
die Arbeiterschafr, in den ersten Jahren des Re
gimes sehr schnell lernte, mit den Medien und
der Propaganda umzugehen, sich Ersatzquellen
zu beschaffen und vor allem aullerst kritisch die
NS-Mcdienberichterstattung mit den durch ei
genen Augenschein beobachtbaren Millstanden
zu vergleichen, Aus den Diskrepanzen zwischen
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die Bevolkerung Schlusse, die in negativer Hin
sichr in der zweiten jahreshalfre J935 kulrni
nierten , als das Regime die Versorgung der Be
volkerung mit dem Allernotigsren nicht mehr
gewahrleisten konnte.

In seiner aus den Stimmungsberichten er
wachsenen Interpretation ist Morsch einer be
srirnrnten Richrung der Widerstandsforschung
verpflichtet, die vor allem von Marrin Broszar
angeregt wurde. Mir erscheint »Resistenz« je
doch als cine untaugliche Kategorie, Allerdings
ist das Interpretationssache und soll hier nicht
erorrert werden, zumal es fUr die Kommunika
tionswissenschaften weniger relevant isr,

Ein Einwand mull aber dennoch deutlich ge
nannt werden: GUnter Morsch begrundet die
Einstellung der Ber ichrersranung damit, daB de
ren schonungslose Situationsbeschreibung das
Regime immer wieder unwillkommenen Hand
lungszwangen ausgesetzt habe. Zuvor harte der
Auror herausgearbeitet, in welchem AusmaB das
Regime von iiffendicher Zustimmung abhing,
auf MiBstimmungen reagierte. Mith in standen
Stimmungsbeeinflussung und ihr tatsachlicher
Zusrand in einer Wechselbeziehung rniteinan
der, bei der die Fuhrung sich wiederholt zurn
Handeln genorigt sah - quasi als eine »Propa
ganda der Tar«. Auf Millstimmungen reagieren
zu wollen und sich des Beobachtungsinstru
rnents zu berauben ist zusammengenommen
aber widersinnig. Vielmehr fielen die Berichre
dem Machtkarnpf zwischen Frick, Goring und
Himmler zum Opfer. Frick und Goring verboten
sie, urn ihr Gesicht zu wahren. Frick verbot sie
zuerst in dem Glauben , Goring unterlegen zu
sein, dann Goring in der GewiBheit, in Himmler
einen Starkeren gefunden zu haben. Himmler,
der Sieger im Kampf urn die Gestapo schlieBlich,
sah auch keine Notwendigkeit mehr, Goring



frank und frei Herrschaftswissen zu Iiefern. Die
Einstellung der Berichte war unzweideutig Folge
der Machtverschiebungen zu H immler.

Dies betrifft aber nur eine Randfrage einer
sehr gelungenen Arbe it, die auch fiir die Korn-
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Cr istoph Haaft: Radionachrichten - iiffintlich
rechtlichversus priuat. Ein Vergleichzwischen Hes
sischem Rundfunk und Radio FFH. - Miinchen:
Reinhard Fischer 1994 (= Medien-Skripren: Bd.
20), 107 Seiren plus Anhang, OM 28.-.

Klaus Schonbach/Lurz Goerrz: Radionachrichten:
bunt und flachtig. Eine Unrersuchung zu Prasen
rarionsformen von Horfunknachrichren und ihren
Leisrungen. Im Aufrrag der Hamburg ischen Ansralt
fiir neue Medlen (HAM). - Berlin: Vistas 1995
(= Schrifrenreihe der Hamburgischen Ansralr ftir
neue Medlen: Bd. 12). 188 Seiren, OM 36.-.

Der Horfunk war lange ein Sriefkind der Korn
munikarionswissenschafr. Insbesondere waren
empirische Srudien zum Horfunk bis Mitre der
80er Jahre nur sehr selren zu finden . Dies har
sich deurlich geanderr. Die Horfunkforschung
har eine kleine Konjunktur erlebt . Die zwei Bii
cher, die hier kurz vorgestellt werden sollen,
beschaftigen sich in diesem Kontexr mit einem
besonders inreressanren Thema: den Nachrich
ten im Horfunk, Diesen Informationsleistungen
kommt besondere Bedeutung zu, hat sich doch
der Horfunk in den letzten )ahren zu dern Me
dium entwickelr, das die hochsten Reichweiten
fiir Nachrichten verzeichnet. Beide Srudien un
tersuchen das Angebor an Horfunknachrichren
fiir eine bestirnmre Region der Bundesrepublik
Deutschland.

Die Studie von Haag ist eine Analyse der
Nachrichten des Hessischen Rundfunks und sei
ner privaten Konkurrenz Rad io FFH. Die Pro
grammangebote werden mit Hilfe einer Stich
probe von 26 Nachrichtensendungen analysierr.
Haag untersucht fur jeden Sender je 13 Nach
richtensendungen. )eweils neun sind 16.00 Uhr
Nachrichten (bei FFH 15.55 h) und jeweils vier
sind 7.00 Uhr-Nachrichten (bei FFH 6. 55 h).
Die 16.00 Uhr-Nachrichten werden in grogerem
Um fang gewurd igt, da urn diese Zeit der Nach-
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munikationsforschung von hohem Interesse ist,
gerade weil sie als Kontrapunkt zu allzu me
dienzenrrierren Betrachrungen gelesen werden
mug.

RUDOLF STOBER. Berlin

richtenanfall besonders grog ist. Damit - so
Haag - werden die Eigenheiten eines Anbierers
deurlicher sichrbar, da mehr Auswahlrnoglich
keiren in bezug auf das Agenturmaterial besre
hen . Haag unrersucht zunachst Meldungen zu
gleichen Themen, dann analysiert er den Aufbau
der Meldungen. die Nachrichtensprache und das
Sprechen der Meldung. Die Studie ist in we
senrlichen Teilen eher qualitariv und deskriptiv
angelegt. Der Autor bernuhr sich stark darum,
seinen Lesern ein anschauliches Bild der Nach
richtensendungen zu vermirreln. Zu diesem
Zweck nurzt er sehr viele Beispiele. Diese Tech
nik verfehle aber ihr Ziel. Die Darstellung wirkt
zumeist nicht anschaulich sondern iiberladen.
Hinter den vielen Beispielen verschwinden die
Einlassungen von Haag nahezu vollsrandig. Der
Autor verzichrer zumeist darauf seine Daten mit
Hilfe von Sraristiken zu verdichten. In den sel
tenen quanrifizierenden Aussagen ist die Arbeit
oft unprazise, Man finder d ie Angabe, dag die
Sender ein best immtes Stilrnicrel wie etwa Red
undanz haufig cinsetzen , erfahrr aber nichr wie
haufig (S. 30) . Wo die Arbeit quantitativ ori
entiert ist, sind die Auswerrungen zumeist nicht
gliicklich : So wahlt HaaB fiir die Untersuchung
der Satzlange eine Srichprobe aus seiner ohnehin
schon k1einen Stichprobe (5. 60). Aber schon
auf Basis dieser k1einen Fallzahl wird deutlich,
daB es sehr groBe Schwankungen gibt, d ie es
wohl nicht erlauben, kleine Mirtelwertunrer
schiede zu interpretieren. Uberdies wartet Haaf
noch mit einigen zusatzlichen Beispielen auf.
die die groge Schwankungsbreite der Satzlangen
nach einmal verdeurlichen.

Der weitgehende Verzicht auf quantitative Er
hebungen ist nichr unbedingt von Nachteil, eine
hermeneutische Analyse von Radionachrichten
kann auBerst fruchrbar sein. W ill man aber eine
grogere Anzahl von Fallen verarbe iten, dann
stogt man schnell an Grenzen. HaaB liefert lerzr
lich keine wirkl iche Analyse . Vielmehr finden




