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300 Rezensionen

que les universites representaient pour l’occupant sovietique. Bien plus regrettable encore, 

enseignements et enseignants (ä l’exception de l’epuration du personnel) sont les grands ab- 

sents de cet ouvrage. Haritonow ne traite ni du retour des emigres apres 1945, ni de l’emi- 

gration vers l’Ouest, ni de la formation ou du recrutement des universitaires. Mais surtout, 

ces enseignants restent dans l’anonymat (a peine le nom des recteurs de Leipzig est-il men- 

tionne une fois). Aucune figure d’intellectuels n’emerge, ä croire que l’universite fut une ad- 

ministration parmi d’autres, sans visage, sans couleur, sans personnalite. De surcroit, Hari- 

tonow, qui a demele l’echeveau de tant de rouages administratifs dans son premier chapitre, 

a omis de presenter structures et fonctionnement de l’universite. Qu’advint-il des Statuts et 

des rapports hierarchiques entre recteur, senat et doyens? Qu’advint-il de l’autonomie tra- 

ditionnelle de l’universite, battue en breche par le III' Reich? On aurait enfin voulu savoir 

dans quelle mesure l’universite reagit - ou fut capable de reagir - ä l’endoctrinement com- 

muniste. 

Corine Defrance, Paris

Reiner Pommerin (Hg.), Culture in the Federal Republic of Germany, 1945-1995, Oxford 

(Berg) 1996, IX—151 S. (German Historical Perspectives, XI).

Durch den von Reiner Pommerin herausgegebenen Sammelband von acht am St. 

Anthony’s College in Oxford gehaltenen Vorträgen soll einem englischsprachigen Publikum 

ein Überblick über die geistige und kulturelle Entwicklung in Deutschland nach 1945 gege

ben und es über den Forschungsstand auf diesem Gebiet informiert werden. Der Herausge

ber skizziert in seinem Vortrag den kulturellen Wandel in der Bundesrepublik von 

1945-1989 unter dem Aspekt von Kontinuität und Diskontinuität. Er verweist darauf, daß in 

der unmittelbaren Nachkriegszeit die politischen und geistigen Eliten der Kultur einen ho

hen Stellenwert als Mittel der Erziehung beimaßen. Während die Deutschen an humanisti

sche Traditionen, insbesondere die Weimarer Klassik, anknüpften und sie wiederzubeleben 

versuchten, wirkten die westlichen Besatzungsmächte als Kulturmissionare, die die bis dahin 

in Deutschland unbekannte westliche Literatur verbreiteten und den Deutschen die westli

che Kultur nahebrachten. Durch die Studentenbewegung erfolgte eine Abkehr von der Eli

tekultur. Pommerin sieht in der kulturellen Alternativszene der 70er und 80er Jahre eine Be

reicherung der westdeutschen Kulturlandschaft. Auch Hermann Glaser stellt das Neben

einander konservativer und progressiver Strömungen in der Nachkriegszeit dar. Die 

»Spießerideologie«, die nach seinem Dafürhalten in der Kulturpolitik und dem kulturellen 

Leben seit Mitte des 19. Jh. in Deutschland weit verbreitet war, führte dazu, daß neue kultu

relle Ausdrucksweisen und künstlerische Formen wie die Kahlschlagsliteratur und der Jazz, 

der lange Zeit an Schulen verboten war, zunächst nur auf wenig Resonanz stießen. Ernst 

Vollrath zeichnet die Entwicklung der Politischen Wissenschaft in der Bundesrepublik 

nach, die sich seit ihren Anfängen an der American Political Science orientiert hatte. 

Während jedoch in den USA die Forschung über die politische Kultur empirisch-analytisch 

ausgerichtet sei, kritisiere die deutsche Politikwissenschaft von einem radikal-demokrati

schen Standpunkt aus die in Deutschland mangelhaft entwickelte politische Kultur. Wenn 

Vollrath behauptet, Carl Schmitt diene in Deutschland als »Haupt der Medusa«, so über

sieht er völlig die Carl-Schmitt-Rcnaissance der letzten Jahre. Kurt SoNTHEiMER.stellt in sei

nem instruktiven Vortrag das Verhältnis der deutschen Intellektuellen zur Politik dar. 

Während der Adenauer-Ara konnten sich die Intellektuellen mit der Bonner Demokratie 

nicht identifizieren, die sie mit dem von Walter Dirks geprägten Begriff der »Restauration« 

kennzeichnen zu können glaubten. Die durch die Studentenbewegung ausgelöste intellektu

elle Diskussion sei durch Intoleranz, Dogmatismus und Ideologisierung geprägt gewesen, 

wenn sie auch langfristig zu einer Demokratisierung und Liberalisierung des gesellschaftli-
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chen und Bereicherung des kulturellen Lebens beigetragen haben mag. Jens Reich be

schreibt die DDR als einen Staat der kleinen Leute, deren Wertesystem die Kultur der DDR 

bestimmt habe. Ein vormundschaftlicher Staat habe die Eigeninitiative der Menschen 

gelähmt. Diese Mentalität sei bis heute noch nicht überwunden, worin Reich einen Grund 

für die Unzufriedenheit der ehemaligen Bürger der DDR mit den jetzigen politischen Ver

hältnissen sieht.

Wer die Vorträge liest, wird zu dem Ergebnis kommen, daß die Forschung über die Kul

tur und Kulturpolitik noch in den Anfängen steckt.

Petra Weber, Berlin

Jürgen Wilke, Birgit Schenk, Akiba A. Cohen, Tami Zemach, Holocaust und NS-Pro

zesse. Die Presseberichterstattung in Israel und Deutschland zwischen Aneignung und Ab

wehr, Köln (Böhlau) 1995,218 p. (Medien in Geschichte und Gegenwart, 3).

Fruit d’une Cooperation gcrmano-israelienne, cette etude, troisieme d’une Collec

tion sur les rapports entre medias et histoire contemporaine, cherche, par une analyse de 

comptes rendus de journaux allemands et israeliens de quatre grands proces (Nuremberg - 

Eichmann/Jerusalem - Auschwitz/Francfort et Demanjuk/Jerusalcm) ä montrer les modes 

de presentation de la »Solution finale«, d’en cerner les points forts comme les lacunes. Du 

cöte allemand, l’analyse quantitative et qualitative est fondee sur quatre grands quotidiens 

de differentes tendances (Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung 

et Frankfurter Rundschau) auxquels sont adjoints pour le seul proces de Nuremberg, lors 

duquel les deux premiers n’existaient pas encore, les Nürnberger Nachrichten et le Berliner 

Tagesspiegel. Du cöte israelien, sont egalement analyses six quotidiens de tendances diffe

rentes dont seulement quatre rendent compte des quatre proces. Pour maitriser la docu- 

mentation et les Schemas d’analyse, les auteurs se sont adjoint huit etudiants allemands et 

dix-huit jeunes chercheurs israeliens. L’cnsemble du projet a beneficie d’un financement de 

la Bundeszentrale für politische Bildung.

Bien que cette analyse limitee ä quatre proces spectaculaires ne pretende pas refleter Pen- 

semble de la problematique communement qualifiee de »maitrise du passe«, eile permet 

d’apprehender les phases distinctes de perception avec, en Israel, une premiere periode de 

refoulement suivie, dans le contexte du proces Eichmann, d’une activation de la memoire 

debouchant finalement, avec le recul des evenements, sur une sorte de »rcligion civile« de- 

venue le pilier central de la legitimite de l’£tat. Periodisation plus complexe dans le cas de la 

RFA. Peut-on, cn effet, parier de refoulement alors que l’information sur le proces de Nu

remberg fut quantitativement plus importante que celle relative aux trois autres proces? Les 

auteurs ne le pensent pas tout en admettant que cette Information massive etait imposee par 

les vainqueurs et que, par ailleurs, l’extermination des juifs n’en etait pas le theme central. 

Celle-ci ne le devint dans la presse des deux pays qu’avec le proces Eichmann en raison de 

l’intention politique du procureur de mettre cn lumierc Pensemble des faits ayant abouti ä la 

»Solution finale*. Sans atteindre le volume dc l’information israclienne, la presse oucst-alle- 

mande temoigne d’un intcret particulicr par l’envoi de corrcspondants ä Jerusalem et des 

comptcs rendus depassant largement celui des audicnces du Tribunal pour insistcr sur l’as- 

pect moral et la resonance publique des themes evoques. Ce qui infirmerait, sclon les au- 

tcurs, le constat d’historicns allemands, notamment de Peter Steinbach, selon lcsqucls un 

tournant ä ce sujet nc scrait intervenu cn RFA qu’aprcs lc proces des cxccutants d’Ausch- 

witz, qui nc permettait plus la misc cn causc des sculs dirigeants nazis. Encorc sous le choc 

du proces Eichmann, la presse israclienne n'accorda qu’unc importancc relative ä cclui dc 

Francfort. Attitüde inverse pour lc proces Dcmanjuk auqucl la presse allcmande, ä peine 

sortic dc la »qucrclle des historicns«, ne temoigna gucre d'attcntion.
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