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1. Ein1eitung

1.1 An1aB und Situierung

1.1.1 AnlaB

In Sudafrika hart und liest man oft, daB die Weltaffent-

lichkeit der Politik und den Problemen des Landes auBerge-

wahnliches Interesse schenke:

South Africans generally tend to feel that their

problems and policies make them the focus of world

attention. (Mulder 1981:384)1

Ferner wird behauptet, Sudafrika werde wegen seiner Innen-

politik zu Unrecht verfemt, da im Ausland "vielfach fal-

sche, haufig langst uberholte und manchmal selbst abenteu-

erliche Vorstellungen" (Sudafrika kontrovers 1981:2) uber

das Land herrschten. So schreibt der durch seine Herzver-

pflanzungen weltberuhmt gewordene Chirurg Prof. Chris

Barnard in seinem Buch "South Africa: Sharp dissection"
(1977:15):

South Africa, my own country, became the major target

for condemnation because of its deprival of human

dignity and freedom.

http://scholar.sun.ac.za



6

Er verweist darin auf die doppelte Moral der Vereinten

Nationen und vieler Staatsmanner, mit denen er personliche

Gesprache gefuhrt hat. Seine Reaktion ist meines Erachtens

typisch fur eine breite Schicht weiBer Sudafrikaner, die

sich von der Weltoffentlichkeit unverstanden und zu Unrecht

verurteilt fuhlen - "... the Afrikaner persists in the

notion that the outside world fails to understand him"

(Pollak 1981:90) - und sich dagegen etwa mit dem Argument

wehren:

The situation in South Africa insofar as human dignity

and human freedoms are concerned, is far more favour-

able than the dark picture painted by so many critics

of the South African Government ... Secondly, the

position in many a Third World country ... constitutes

a far greater deprivation of human rights than has

ever been the case here. (Barnard 1977:15)

Auch der durch seine Beteiligung am "Information Scandal,,2

notorisch gewordene Eschel Rhoodie behauptet in seinem Buch

"The Paper Curtain" (1969:49), es gebe in der auslandischen

Presse "many examples of suppression of news of positive

developments in Southern Africa, ... double standards and

even falsehoods employed by the majority of foreign news-

papers."

Ebenso kommt Coetzee in seiner Magisterarbeit uber die

Kritik des Auslands an der Apartheid-Politik in Sudafrika
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zu dem Ergebnis, daB die Berichterstattung "eensydig-

kundig" sei, mit dem Ziel, "om slegs 'n eensydige beeld van

toestande in Suid-Afrika te versprei" (1972:266).

Diese Ansicht stimmt nach Pollak (1981:78f.) liberein mit

der Haltung der slidafrikanischen Regierung gegenliber im

Ausland publizierten Berichten liber Slidafrika:

Government officials smart over the constant

assault on their country's image. They regard

foreign reporters as second only to members of

the domestic English-language press in their

capacity to subvert the "Vaderland" and white

supremacy. Most Afrikaners think they and their

government are completely misunderstood by the

outside world. If only the visiting journalist

would regard South Africa the way the Nationalists

see it - as their homeland, to be governed as they

please - all would be fine. But the foreign press

corps pours out a daily stream of reportage that

contradicts at almost every turn the Afrikaner's

vision of himself. The correspondents are reporting

what they see as the cruel truths of South African

life. The Nationalists, however, argue that the

outsiders are afflicted with a hopeless bias

against their country.
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So wird in den regierungstreuen Medien und von Sprechern

der Regierung immer wieder die Meinung geauGert, daG die

Auslandsberichterstattung liber Slidafrika, auch die deut-

sche, oft nicht den wahren Sachverhalten entspreche oder

sogar absichtlich nur Negatives bringe. Pollak (1981:89)

meint dazu, "... the flow of news out of South Africa is

indesputably negative". Auslandische Medien werden beschul-

digt, an einem "totalen Anschlag"3 gegen Slidafrika betei-

ligt zu seine Sie wlirden das Land durch unvollstandige,

unsachliche und einseitige Darstellungen in MiGkredit brin-

gen wollen.

1.1.2 Zum Fach Deutsch als Fremdphilologie

Dieses einseitige und mit Vorurteilen behaftete Bild, das

die auslandische Presse angeblich von Slidafrika malt,

stimmt nach meiner Erfahrung auch mit dem Bild liberein, das

slidafrikanische Studenten am Deutschen Seminar der Univer-

sitat Stellenbosch von der deutschen Presse haben. Es

stellt flir sie die Deutschen in ein schlechtes Licht und

dampft dadurch ihr Interesse am Lesen von deutschen Zeitun-
gen.

Nach dem extensiven Textbegriff, der heute sowohl in der

Literaturwissenschaft im al1gemeinen (vgl. Faulstich

1979:9) als auch im Fach Deutsch als Fremdphi1010gie im
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besonderen (vgl. Wierlacher 1980a:148 u. 152) grundsatzlich

akzeptiert wird, gehoren aber auch Presseberichte zu den

Untersuchungsgegenstanden dieser Disziplinen.

Das gilt insbesondere fur das Fach Deutsch als Fremdphilo-

logie, das sich in Lehre und Forschung an dem Ziel orien-

tiert, Studierende durch die Begegnung mit Texten aus der

deutschen, d.h. einer anderen, fremden Kultur "zu interkul-

tureller Kommunikation zu befahigen, urn sie fur Berufe zu

qualifizieren, die eine kulturelle Mittlerfunktion erful-

len" (Deutsches Seminar 1981:1). In diesem Zusammenhang

konnen Presseberichte, die als kulturelle Zeugnisse fungie-

ren und aktuelle Informationen uber die verschiedenen Le-

bensbereiche der fremden Kultur (z.B. Politik, Wirtschaft,

Arbeit, Erziehung, Unterhaltung) bieten (vgl. Michel

1980:166ff.), einem besseren Verstandnis zeitgenossischer

Lebensauffassungen in der fremden Kultur Vorschub leisten

(vgl. KuBler 1980:471).

In diesen Ausfuhrungen wird auf einen erweiterten Kulturbe-

griff Bezug genommen, der - ebenso wie der extensive

Textbegriff - konstitutiv ist fur das Fach Deutsch als

Fremdphilologie. Das Entscheidende an diesem Kulturbegriff,

wie u.a. Gohring (1980:73f.) und Bausinger (1980:65f.) ihn

fur das Fach umrissen haben, ist, daB die Trennung zwischen

einer "hohen" und einer "niedrigen" Kultur zugunsten der

Alltagskultur aufgehoben wird.
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Aus diesem Kulturbegriff ergibt sich fur textwissenschaft-

liche Forschung ein themenorientiertes Vorgehen. So fordert

Wierlacher (1980a:161) fur die Literaturwissenschaft deut-

scher als fremdkultureller Literatur im fremdkulturellen

Raum, daB sie sich "prim&r mit alltagskulturellen Themen

... befaBt und alltagskulturvergleichende Perspektiven

eroffnet". Maletzke (1981:351f.) spricht als Medienwissen-

schaftler der Forschung und Lehre im Bereich der inter-

nationalen und interkulturellen Kornrnunikation hohe Priori-

t&t zu:

Das weite Feld der internationalen und interkultu-

rellen Kornrnunikation ist bislang ... uber alle

Gebuhr vernachl&ssigt worden. Weil sie aber in

der internationalen Politik - und das heiBt: auch

in der Entwicklungspolitik - immer st&rker gefor-

dert wird, da ferner das Nord-Sud-Gef&lle zu den

dr&ngendsten Problemen unserer Zeit z&hlt, und da

schlieBlich internationale Probleme nur in inter-

kultureller Begegnung gelost werden konnen, kommt

dem Aufbau des Forschungs- und Lehrzweiges "Inter-

nationale und interkulturelle Kornrnunikation" hohe

Priorit&t zu.

Die Besch&ftigung mit deutschen Presseberichten uber Sud-

afrika verlangt ein Verst&ndnis der Konzepte, mit denen

Sudafrika von Deutschen in der Bundesrepublik beurteilt
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wird. 1m Unterricht muBte die Frage erertert werden, warum

die Politik, die die meisten der genannten Studenten unter-

stutzen, im Ausland zum Teil so in Verruf geraten ist. Mit

dieser Frage muBten sie sich auseinandersetzen. Entschei-

dend ist, daB diese Auseinandersetzung uberhaupt statt-

findet, daB die Studenten dazu angeleitet werden, sich

ernsthaft mit "fremden" Standpunkten auseinanderzusetzen,

damit es zu einer "reflektierten fremdkulturellen Erfah-

rung" (Gehring 1980:80) und damit zu interkultureller

Kommunikation kommen kann.

1.1.3 Zur Auslandsberichterstattung

1.1.3.1 Entstehung und Entwicklung

Die Sammlung von Auslandsnachrichten hat eine lange Ge-

schichte: "In der Vergangenheit hat besonders auf Weltmacht

gerichtete Politik zu gut organisiertem Nachrichtenwesen

gefuhrt." (Noelle-Neumann/Schulz 1971:176f.) So hatten

z.B. die Remer, Napoleon und die Habsburger ein besonderes

Interesse an einer ausfuhrlichen Berichterstattung uber

Vorgange in eroberten Gebieten zur Aufrechterhaltung der

politischen und administrativen Kontrolle.

Ebenso spielen seit eh und je wirtschaftliche Interessen
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eine wichtige Rolle in der Auslandsberichterstattung. Der

Handel bringt einen umfangreichen Nachrichtenverkehr mit

sich, und die wirtschaftliche Zusarnrnenarbeiterhoht das

Interesse an einem verstarkten Nachrichtenaustausch.

Auch Kultur und internationale Kornrnunikationbeeinflussen

einander. Wie im Mittelalter Universitaten und Kloster

durch die Briefbeforderung zu einer Bereicherung des Kul-

turlebens beigetragen haben, dienen die modernen Massenme-

dien zum Ausbau interkultureller Kornrnunikation.

1.1.3.2 Heutige Organisation

Die Entstehung der Nachrichtenagenturen in der ersten Half-

te des vorigen Jahrhunderts hat den Austausch von Nachrich-

ten, besonders auf internationaler Ebene, erweitert und

beschleunigt. Der Franzose Charles Havas konnte als erster

mit Hilfe der Technik die Londoner Borsennachrichten

schneller als durch Brieftauben nach Paris ubermitteln

lassen (vgl. Noelle-Neumann/Schulz 1971:197f. und Koszyk/-

Pruys 1981:197f.), als er 1835 sein telegraphisches Buro

(Agence Havas) in Paris errichtete.

Die globale Kornrnunikationwurde durch die Entstehung mehre-

rer Nachrichtenagenturen besonders gefordert. In den USA

wurde 1848 die Associated Press (AP) gegrundet, 1849 folgte
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Wolffs Telegraphisches Buro (WTB) in Berlin und 1851 Reuter

in London.4 Heute leisten die bedeutenden unabhangigen5

internationalen Agenturen United Press International (UPI),

Associated Press (AP), Reuter, Agence France Presse (AFP)

und die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wohl den graB ten

Beitrag zum globalen Austausch von Nachrichten.

Die meisten Zeitungen und Zeitschriften in der Bundesre-

publik werden von einer oder mehreren dieser Agenturen mit

Nachrichten aus aller Welt beliefert. AuBer den bereits

erwahnten groBen internationalen Buros arbeiten in der

Bundesrepublik noch zahlreiche kleinere Agenturen und Kor-

respondenzen. Dazu geharen der Deutsche Depeschen-Dienst

(ddp), der Springer Auslandsdienst (SAD), die Vereinigten

Wirtschaftsdienste (VWD), der Evangelische Pressedienst

(epd), die Katholische Nachrichtenagentur (KNA) und der

Sport-Informationsdienst (sid).

Eine eben so wichtige Funktion wie die Agenturen hat der

Auslandskorrespondent in der Ubermittlung internationaler

Nachrichten. Dovifat (1976b:24) sieht ihn in der Rolle des

Diplomaten: "Er ist nicht nur Vertreter seiner Zeitung. Er

ist auch Vertreter seines Volkes." Daher liegt seine Haupt-

aufgabe im Bereich der interkulturellen Kommunikation; er

hat "das wirkliche und echte Leben des fremden Volkes zu

erkennen und darzustellen", oder ausfuhrlicher, "unter dem

groBen Prunkmantel der auBeren Aufmachung und nachrichten-
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politischen Farbung den wahren Gang der politischen Tatsa-

chen zu sehen, ihr Wirken und ihren EinfluB auf das eigene

Land zu ermessen und das von drauBen an die Heimatredaktion

zu berichten" (Dovifat 1976b:25f.).

Hohenberg (1964:452) geht noch einen Schritt weiter. Er

erwartet, daB Auslandskorrespondenten einen Beitrag zur

Volkerverstandigung und zur Erhaltung des Weltfriedens lei-

sten:

In an age when the leaders of government will exercise

frightening power in defense of national interests, it

will be the role of the foreign correspondent to seek

to create understanding between peoples by bringing to

them more meaningful news of each other. As such, he

may very well be a decisive element. For it may fall

to him in the future, as it has in the past, to

represent the difference between war and peace.

Neben den Agenturen und Korrespondenten sind auch sog.

"feste" und "freie" Mitarbeiter fur die Ubermittlung von

Auslandsnachrichten verantwortlich. Die festen Mitarbeiter

stehen in einem selbstandigen Dienstverhaltnis zum Arbeit-

geber und empfangen eine monatliche Vergutung. Die freien

Mitarbeiter sind meist fur mehrere Organe tatig und werden
nur fur tatsachliche Beitrage honoriert.
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Die Auswahl des Nachrichtenmaterials geschieht in der

Redaktion und obliegt in der Regel den Ressortleitern. Die

Verantwortung fur die gesamte Redaktion tragt letztlich der

Chefredakteur:

Er reprasentiert das Presseorgan nach innen und auBen,

hat Entscheidungsbefugnis uber den zu veroffentlichen-

den Stoff, organisiert ... die redaktionelle Tatigkeit

und fallt - mitunter in Absprache mit dem Verleger -

personalpolitische Entscheidungen. Der Chefredakteur

ist auBerdem fur die Einhaltung der grundsatzlichen

Haltung der Zeitung oder Zeitschrift verantwortlich,

sofern der Herausgeber diese festgelegt hat. (Noelle-

Neumann/Schulz 1971:61)

1.1.3.3 Probleme

Aus den bislang veroffentlichten Arbeiten zur Auslandsbe-

richterstattung geht hervor, daB uber das fremde Land in

der Regel negativ berichtet wird.

Kaum eine Arbeit, die zum Gegenstand die Auslandsbe-

richterstattung hat, stellt das Nachrichtenangebot aus

fremden Landern in ein positives Licht.

(Ragusa 1981:20)
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Die Untersuchung von Ragusa uber das Bild Italiens in der

deutschen Presse bestatigt dieses Urteil. Auch Burki

(1977:383), der das Bild Schwarzafrikas in der "Neuen Zur-

cher Zeitung" untersucht, kommt zu dem Ergebnis:

Fast alle Artikel haben einen stark anekdotischen,

negativen Unterhaltungswert und werden uberdies von

einem ausgepragten Eigeninteresse getragen. Es kommt

dabei ein dusteres und pejoratives Bild Schwarzafrikas

heraus.

Ebenso kommen auch die Untersuchungen von Coetzee (1972)

und Gerber (1980) uber die Sudafrika-Berichterstattung zu

sehr kritischen Urteilen. Gerbers Arbeit zur Berichterstat-

tung uber den Tad Steve Bikos in der "New York Times"

gelangt in einer "evaluative assertion analysis" zu folgen-

dem Ergebnis:

Die dood van Steve Biko het aan hierdie koerant die

geleentheid gebied am die Suid-Afrikaanse Regering, sy

instellings, amptenare, beleid, ensovoorts as moreel

sleg (am presies te wees - meer as nogal sleg) voor te

hou. (Gerber 1980:156)

Die erwahnten theoretischen Schriften von Dovifat und

Rohenberg einerseits und die Inhaltsanalysen der Presseer-

zeugnisse andererseits scheinen auf eine Diskrepanz zwi-
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schen Theorie und Praxis der Auslandsberichterstattung hin-

zuweisen.

1.2 Ziel der Untersuchung

Aus dem oben unter 1.1.1 skizzierten AnlaB geht die vorlie-

gende Arbeit der Frage nach, ob die Presseberichterstattung

in der Bundesrepublik Deutschland liber Slidafrika tatsach-

lich einseitig ist. Die Ausflihrungen zum Fach Deutsch als

Fremdphilologie '(1.1.2) und zur Auslandsberichterstattung

(1.1.3) dienen der Situierung. Die angedeutete Problematik

des Fachs, wie ich sie im Hinblick auf die deutsche Presse

in meiner eigenen Unterrichtssituation erfahre, ist dabei

von forschungsleitendem Interesse.

1.3 Vorbemerkungen zur Methode

Die vorliegende Arbeit versteht sich, wie der Untertitel

angibt, als textwissenschaftliche Untersuchung. Sie geht im

Sinne der Vorgaben unter 1.1.2 von einem heute a11gemein

akzeptierten extensiven Textbegriff aus, der Presseberichte
einschlieBt.

Presseberichte, und zwar im Grunde aIle in der Presse der

Bundesre.publik erschienenen Berichte liber Slidafrika, sollen
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in dieser Arbeit auf ihre "Einseitigkeit" hin liberprlift

werden. "Einseitigkeit" verweist in diesem Zusammenhang auf

einen Darstellungsmodus, der nur eine Seite einer Sache

beleuchtet. Sie kann sich in der Themenwahl auBern und

darin, daB nur eine wertende Position - nicht aber deren

Gegenposition - zum Zuge kommt. "Einseitigkeit" wird hier

also im Gegensatz etwa zu "Ausgewogenheit", d.h. zu der Art

und Weise aufgefaBt, wie die Presse ihren Informationsauf-

trag wahrnehmen sollte. Dieser Auf trag besteht nach Meyn

(1979:7), Koszyk/Pruys (1981:244) und Ragusa (1981:86)

darin, "umfassend" bzw. "vollstandig", "glaubwlirdig" und

"sachlich" zu informieren.6 Diese Begriffe setze ich - zur

Differenzierung des Begriffs "Ausgewogenheit" (im Gegensatz

zu "Einseitigkeit") - als Untersuchungskriterien an.

Meine Hypothese lautet demnach: Die bundesdeutsche Presse-

berichterstattung liber Slidafrika ist ausgewogen. Diese

Hypothese gilt als verifiziert, wenn der Nachweis einer

umfassenden/vollstandigen, glaubwlirdigen und sachlichen

Berichterstattung erbracht ist.

Das Kriterium "umfassend/vollstandig" ist erflillt, wenn die

Berichterstattung den gesamten Bereich der Alltagskultur

berlicksichtigt, so daB sich ein Themenspektrum in verschie-

denen Presseorganen nachweisen laBt. Die Uberprlifung der

Vollstandigkeit verlangt also in erster Hinsicht die

Ermittlung des Umfangs und der Vielfalt der Themen aus dem
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Bereich der Alltagskultur, uber die berichtet wird. Dieser

Bereich laBt sich mit einem Themenkanon wie dem folgenden,

der sich mit dem Darstellungsumfang serioser Zeitungen

deckt, erfassen: Innenpolitik, Auslandsbeziehungen, Wirt-

schaft, Justiz und Polizei, Krieg und Unruhen, Sport,

Medien, Arbeit und Gewerkschaften, Kirche, Kriminalitat,

Kunst und Popularkunst, Prominenz, Unglucke und Katastro-

phen, Wissenschaft und Technik, Erziehung und Bildung,

Reisen und Tourismus, Menschliche Probleme und Merkwurdig-

keiten. Dabei gilt es festzustellen, mit welcher Regel-

maBigkeit uber Sudafrika berichtet wird, welche Themen mit

welcher Haufigkeit, mit welchem Umfang in welcher Aufma-

chung in welchen Presseorganen behandelt werden.

Zur Beantwortung der Frage, ob die Sudafrika-Berichter-

stattung fur "glaubwurdig" gehalten werden kann, ist zu

ermitteln, wer die Sudafrika-Informationen gesarnrneltund an

die Redaktionen weitergeleitet hat, in welchem Verhaltnis

Meldungen von Nachrichtenagenturen, Korrespondentenberichte

und redaktionelle Beitrage zueinander stehen und aus wel-

chen Quellen die einzelnen Presseorgane ihre Nachrichten

uber Sudafrika beziehen. Wenn Nachrichtenagenturen und Kor-

respondenten vor Ort recherchieren, werden ihre Reportagen

in der Regel fur zuverlassiger gehalten als die von Redak-

tionen in der Bundesrepublik verfaBten Berichte. Insofern

kann die Quellenanalyse Indizien fur die Glaubwurdigkeit

der Nachrichten liefern.
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Das Kriterium "sachlich" betrifft starker die Art und Weise

der Berichterstattung. Berichte, die keine wertende Be-

grifflichkeit enthalten und die frei sind von emotivem

Sprachgebrauch, werden als "sachlich" eingestuft. Zur Beur-

teilung der Presseberichterstattung nach diesem Kriterium

ist eine Analyse erforderlich, die einzelne Texte u.a. im

Hinblick auf Argumentation, ideologische Position, person-

liche Wertung und emotiven Sprachgebrauch untersucht.

Zur Uberprufung dieser Kriterien und damit zur Verifizie-

rung bzw. Falsifizierung der oben genannten Hypothese be-

durfte es einer Untersuchung der gesamten bundesdeutschen

Presseberichterstattung uber Sudafrika. Das ist - ange-

sichts des enormen Umfangs des Materials - nicht moglich.

Deshalb wird der Untersuchungsgegenstand auf die Berichter-

stattung der uberregionalen Presse eines Jahres begrenzt.

Da selbst ein einziger Jahrgang uber 1000 Artikel liefert,

muE eine Methode angesetzt werden, mit der auEerst umfang-

reiches Textmaterial adaquat bewaltigt werden kann. Dazu

bedient sich die Untersuchung der in der Massenkommunika-

tionsforschung entwickelten Methode der Inhaltsanalyse

(siehe unten 2.1)7 zur Gewinnung empirischer Daten. Diese

aufwendige und umfangreiche Analyse dient dazu, die Voll-

standigkeit und Glaubwurdigkeit der Sudafrika-Berichter-

stattung zu ermitteln. Es handelt sich dabei urn eine

quantitative Untersuchung, die von Zahlungen ausgeht, zu

quantifizierten Resultaten fuhrt und diese interpretiert.8
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Damit wird hier meines Wissens erstmals der - wie ich

meine: wichtige - Versuch unternommen, dem Fach Deutsch als

Fremdphilologie eine Methode aus dem Bereich der Massen-

kommunikationsforschung zu erschlieBen.

AufschluB liber die Frage, ob die deutsche Presse "sachlich"

liber Slidafrika berichtet, ist von der Inhaltsanalyse nicht

zu erwarten. Diese Frage ist nur vom Einzeltext her zu

beantworten. Zu diesem Zweck werden im zweiten Teil der

Arbeit einzelne Artikel genauer untersucht. Damit soll die

Berichterstattung aus der Perspektive eines einzelnen Le-

sers beleuchtet werden, der in der Regel nur einzelne

Berichte liber Slidafrika in derselben Zeitung liest. In

diesen Einzelanalysen, die von den Ergebnissen der Inhalts-

analyse ausgehen, sollen z.B. stilistische Merkmale, aber

auch latente Inhalte wie personliche und ideologische Wert-

urteile aufgezeigt werden.

1.4 Gegenstand und Material

Die vorliegende Arbeit beschrankt sich auf die Slidafrika-

Berichterstattung in der liberregionalen Presse der Bundes-

republik Deutschland des Jahres 1982, und zwar vom 1.

Januar bis zum 31. Dezember. Aktualitat und Verfligbarkeit

des Materials haben die Wahl dieses Zeitraums mitbestimmt.

Gegenstand der Untersuchung sind alle Presseerzeugnisse aus
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diesem Zeitraum, die sich auf das Land Sudafrika beziehen,9

einschlieBlich Meldungen uber die sog. IIautonomen II und die

"unabhangigen" StammstaatenlO (Transkei, Bophuthatswana,

Venda, Ciskei) sowie auch uber Sudwestafrika/Namibia, inso-

fern es sich urndie Rolle Sudafrikas innerhalb des Territo-

riums und bei den Unabhangigkeitsverhandlungen handelt. Es

werden also Texte untersucht, in denen Sudafrika themati-

siert wird.

Mit der Ausnahme von Anzeigen werden alle Textsorten in die

Untersuchung aufgenommen, also nicht nur Berichte und Kom-

mentare, obwohl diese den Schwerpunkt bilden, sondern auch

Kurzmeldungen, Sportergebnisse, Borsenberichte, Kuriosa und

Rezensionen sudafrikanischer Literatur. Somit wird die Ge-

samtheit der relevanten Beitrage aus allen Ressorts der

betreffenden publizistischen Einheiten analysiert.

Als Materialgrundlage der Untersuchung dienten die Zei-

tungssammlung und das Zeitungsausschnittarchiv des "Refe-

rats Pressedokumentation" des Deutschen Bundestags in Bonn

sowie das Zeitungsausschnittarchiv der sudafrikanischen

Botschaft in der Bundeshauptstadt.

Die folgenden Medien wurden ausgewahlt:
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4 Tageszeitungen

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)

Frankfurter Rundschau (FR)ll

Suddeutsche Zeitung (~), Munchen

Die Welt (WE), Bonn

8 Wochenzeitungen

Politische Wochenzeitungen

Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt (DS), Hamburg

(evangelisch)

Rheinischer Merkur (RM), Koblenz (katholisch)

Die Zeit (ZE), Hamburg

Parteiorgane

Bayernkurier (BK), Munchen (CSU)

Vorwarts (VO), Bonn (SPD)

Magazine

Der Spiegel (SP), Hamburg

Illustrierte

Quick (QU), Munchen

Stern (ST), Hamburg

Das Sample erhebt nicht den Anspruch, im streng statisti-

schen Sinne reprasentativ zu sein fur die uberregionale

Presse der Bundesrepublik. Bei der Auswahl sind jedoch die
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geografische Verbreitung im Bundesgebiet (ohne Westberlin),

die Auflagenstarke, die publizistische Bedeutung und die

verschiedenen Zeitungstypen berlicksichtigt worden. Die Me-

dienauswahl ist nicht in erster Linie durch die Auflagen-

starke, sondern auch durch das publizistische Niveau12 und

die Verfligbarkeit des Materials bedingt. Unter den liberre-

gionalen Tageszeitungen steht die "Bild-Zeitung" mit einer

Auflage von 5,7 Millionen zwar bei weitem an der Spitze;

ihr wird jedoch in der Fachliteratur13 eine sehr geringe

publizistische Bedeutung zuerkannt; sie gehort nicht zu den

"opinion leaders". Die "Bild-Zeitung" wird vom Referat

Pressedokumentation am Deutschen Bundestag nicht gehalten.

Daher war sie zur Untersuchung nicht verfligbar. Ebenso wird

sie im Gegensatz zu den 10 in dieser Arbeit untersuchten

Zeitungen nicht im "Zeitungs-Index", dem von Willi Gorzny

herausgegebenem "Verzeichnis wichtiger Aufsatze aus

deutschsprachigen Zeitungen", berlicksichtigt.

Die meisten der ausgewahlten Medien werden auch im Ausland

vertrieben, von der FAZ und dem Spiegel sogar mehr als ein

Zehntel der Auflage. Der Spiegel, Die Zeit und der Stern

sind in der Regel in slidafrikanischen Buchhandlungen er-

haltlich.14
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2. Die Inhaltsanalyse

2.1 Zur Methode

Nach Fruh (1981:23) ist die Inhaltsanalyse "eine empirische

Methode zur systematischen und intersubjektiv nachvollzieh-

baren Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von

Mitteilungen". In dieser Definition werden die Begriffe von

Berelson (1952:18) "manifest content", "quantitative

description" und "objective" bewuBt ausgeklammert, da sie

in der Forschung haufig problematisiert worden sind (vgl.

Kracauer 1952, Bessler 1970, Ritsert 1972).

Die Systematik der Inhaltsanalyse orientiert sich an ihrer

Methode, die von Erkenntnisinteresse und Ausgangshypothese

her Kategorien zur quantitativen Erhebung inhaltlicher und

formaler Merkmale entwirft, die Merkmale daraufhin einord-

net und deren Interpretation ermoglicht.

Die Intersubjektivitat ist Voraussetzung fur die Wissen-

schaftlichkeit der Inhaltsanalyse, die vor allem bei der

Codierung (Zuordnung bestimmter Merkmale zu den Kategorien)

dem subjektiven Urteil des Forschers ausgesetzt ist.

Der hier beschriebene Ansatz der Inhaltsanalyse ist in

erster Linie quantitativer Art. Er quantifiziert die im
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Text wahrnehmbaren Inhalte. In der Quantifizierung liegt

die Empirizitat der Analyse. Art und Weise der Quantifizie-

rung werden durch die Methode, die Ausgangsfrage sowie

durch die von ihr bedingten Kategorien bestimmt.

2.2 Grunddaten und Themenlibersicht der Slidarrika-Bericht-

erstattung

2.2.1 Grunddaten

Der Zeitraum 1982 liefert 1632 Zeitungsnummern zur Untersu-

chung, die eine Gesamtzahl von 1328 Textbeitragen mit einem

Umfang von 160 114 cm2 liber Slidafrika enthalten. Dieser

Umfang entspricht etwa 100 Seiten Text in der FAZ oder 375

Seiten im Spiegel (siehe Tabellen 1 und 2).

In der Tagespresse erscheint durchschnittlich ein Artikel

pro Ausgabe liber Slidafrika, wahrend in der Wochenpresse nur

etwa in jeder 4. Ausgabe ein relevanter Textbeitrag zu
finden ist.

Da sich die verschiedenen Medien in bezug auf SchriftgroBe

und Spaltenbreite unterscheiden, wurden die Umfange, wie es

bei einem Inter-Media-Vergleich liblich ist, in Quadratzen-
timetern gemessen.
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Die Tabelle 3 zeigt die Verteilung der Artikel nach Umfang

auf die einzelnen Untersuchungsobjekte. Unter den Tageszei-

tungen liegt die Anzahl der langeren Beitrage bei der FAZ

und WE bedeutend hoher als bei der FR und SZ, wahrend die

Anzahl der Beitrage bei der FAZ, SZ und WE sich nur minimal

unterscheidet und bei der FR etwa 20% unter dem Durch-

schnitt (303 Textbeitrage) liegt.

Auf die Wochenpresse entfallt eine sehr viel kleinere

Anzahl von Artikeln (weniger als 9% der Gesamtzahl), die

jedoch meist sehr umfangreich sind und 21,4% des Gesamtum-

fangs ergeben. Das ist auch nicht erstaunlich, da es sich

hier urneinen anderen Zeitungstyp handelt:

1m Gegensatz zur Tagespresse bietet er weniger Nach-

richten als vielmehr ausflihrliche Analysen und Kommen-

tare, urnaktuelle Ereignisse in groBere Zusammenhange

einzuordnen (Meyn 1979:50).

Besonders hoch ist die Anzahl umfangreicher Artikel (liber

300 cm2) in Spiegel und Vorwarts, wahrend die Gesamtzahl

der Beitrage bei DS (36) und Vorwarts (18) deutlich liber

dem Durchschnitt flirdie Wochenpresse (14,5) liegt. Der

durchschnittliche Umfang der Artikel im Stern und in der

Zeit ist besonders hoch, jeweils 451,9 und 416,7 cm2.
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2.2.2 Themenlibersicht

Im Jahr 1982 gab es mehrere Ereignisse in Slidafrika, die im

eigenen Lande und in der Weltoffentlichkeit Schlagzeilen

machten, aber keineswegs so viel Aufsehen erregten wie z.B.
die Unruhen der Jahre 1976 und 198U oder der Einmarsch nach

Angola 1979.

Die folgende Tabelle stellt die wichtigsten Themen des

Jahres in Stichworten dar. Die Auswahl ist bestimmt durch

die Frequenz der Berichte zu den genannten Ereignissen.

Januar: Putschversuch slidafrikanischer Soldner

auf den Seychellen

Einflihrung eines Fernsehprogramms fur

Schwarze

Grand Prix in Kyalami

Verhandlungen liber die Unabhangigkeit

Namibias (erstreckt sich liber das

ganze Jahr)

Februar: Veroffentlichung des Steyn-Reports liber

die Medien

Tod des Haftlings Neil Aggett

Drohende Spaltung der Nationalen Partei
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April:

Mai:

Juni:

August:

29

Spaltung der Nationalen Partei

Grundung der Konservativen Partei

Beginn des Prozesses gegen die Seychellen-

Soldner

Treffen Botha-Kaunda

Bekanntmachung der Verfassungsreform-

vorschlage

Bekanntmachung der geplanten Gebiets-

abtretung an Swaziland

Sudafrikanische Truppen in Angola

Allan Boesak wird Prasident des Reformier-

ten Weltbundes

Oktober: Erneuerung des Hausarrests von Beyers Naude

Dezember: Freilassung Breytenbachs

Anschlag auf das KKW Koeberg

Einmarsch sudafrikanischer Truppen nach

Lesotho

Ergebnis der Aggett-Untersuchung
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2.3 Nachrichtenlieferanten

1m folgenden soll der Ursprung der Informationen uber

Sudafrika untersucht werden. Es geht urndie Frage, ob es

sich bei der Auslandsberichterstattung vorwiegend urnBe-

richte aus Sudafrika handelt, die entweder durch Nachrich-

tenagenturen oder Korrespondenten gesammelt und an die

Redaktionen weitergeleitet wurden, oder ob die Informatio-

nen von den Zentralredaktionen in der Bundesrepublik kom-

men. Korrespondenten oder Nachrichtenagenturen haben auf-

grund der Tatsache, daB sie im Lande selbst recherchieren,

einen hoheren Grad an Glaubwurdigkeit als Redaktionen und

Reporter, die ihre Berichte aus zweiter Hand empfangen.

Aus Tabelle 5 geht hervor, daB mehr als die Halfte (58,0%)

aller Berichte als Quelle eine oder mehrere Nachrichten-

agenturen angeben und 15,1% der Berichte von Korresponden-

ten kommen, wahrend es sich in nur 16,1% der Falle urnTexte

von Mitarbeitern oder Redaktionsmitgliedern handelt. Werden

Agenturmeldungen und Korrespondentenberichte zusammenge-

zah1t, so ergibt es sich, daB fast drei Viertel (73,1%) der

Berichte Que11en angeben, die "einen hohen Grad an Glaub-

wurdigkeit" (Ragusa 1981:86) besitzen.

In der Tagespresse ist der Antei1 der Nachrichtenagentur-

meldungen sehr hoch (durchschnittlich 62,9%), vor allem in

der SZ (82,6%) und der FR (67,6%), die keinen permanenten
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Korrespondenten in Sudafrika haben und daher fur ihre

Nachrichten aus SGdafrika auf die Agenturen angewiesen

sind. In der Wochenpresse ist der Anteil der Beitrage von

Redaktion und Mitarbeitern am hochsten, auGer beim

Vorwarts, wo die Anzahl der Korrespondentenberichte hoher

ist, bei der Quick, wo drei der vier Artikel uber Sudafrika

ohne Angabe sind, und beim Spiegel, dessen Artikel in der

Regel ohne Nennung der Quelle erscheinen.

2.4 Medien

1m folgenden solI auf die spezifische Berichterstattung der

zwolf untersuchten Zeitungen und Zeitschriften eingegangen

werden, mit dem Ziel, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten

der Sudafrika-Darstellung aufzuweisen.

2.4.1 Tageszeitungen15

2.4.1.1 Frankfurter Allgemeine Zeitung

Die FAZ gilt als eine der seriosesten Zeitungen in der

Bundesrepublik Deutschland mit einem hohen publizistischen

Niveau. Ihre Auflage, die hochste der uberregionalen Tages-

presse, bet rug im Jahr 1982 386 000.16 Der amerikanische

Kommunikationsforscher Wilbur Schramm zahlt sie zu einer
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von vierzehn internationalen Blattern, die er als "prestige

press" bezeichnet, "durch die Vorzuglichkeit ihrer Bericht-

erstattung und die Starke ihrer Untersuchungen" (Koszyk/-

Pruys 1981:331). Auch Helmut Bauer (1975:63) raumt der FAZ

eine "Art Sonderstellung" ein in der Bundesrepublik neben

der SZ und der Welt. Noelle-Neumann und Schulz (1971:229)- --
zahlen sie zu den "QualitatszeitungenH• Sie steht politisch

eher recnts und ist Befurworterin der freien Marktwirt-

schaft.

Das Sudafrika-Bild der FAZ wird im wesentlichen bestimmt

durch den Korrespondenten Andreas Graf Razumovsky (Johan-

nesburg), von dem 69 der 328 FAZ-Artikel stammen, und von

dem Sudafrikafachmann der Redaktion, Robert von Lucius, der

langere Zeit in Sudafrika gelebt hat (32 Artikel). (Die 69

Artikel von Andreas Razumovsky entsprechen am Umfang gemes-

sen 39,5% der gesamten Sudafrika-Berichterstattung der

FAZ.) Die Nachrichtenagenturen dpa, AFP, AP und Reuter sind

zusammen bei mehr als einem Drittel aller Artikel (115) als

Quellen angegeben.

Die Berichterstattung der FAZ weicht im Hinblick auf die

Verteilung der Artikel nach Themen nicht wesentlich von den

anderen Tageszeitungen und der Gesamtdarstellung der Rang-

ordnung der Themen ab (siehe Tabellen 4 und 23). Uber die

politischen Themen "Innenpolitik", "Namibiaproblem" und

"Auslandsbeziehungen" wird am umfangreichsten berichtet. 1m
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Vergleich zu den anderen Tageszeitungen ist die Berichter-

stattung liber den "Sport" besonders umfassend, sogar um-

fangreicher als zum Thema "Wirtschaft".

2.4.1.2 Frankfurter Rundschau

Die Frankfurter Rundschau ist die liberregionale Tageszei-

tung mit der geringsten Auflage (211 000). Sie wird auch zu

den "wichtigsten Tageszeitungen" der Bundesrepublik gez~hlt

(Meyn 1979:48), zum Teil aber nicht mehr zu den liberregio-

nalen Bl~ttern gerechnet, da sie etwa drei Viertel der

Auflage im GroBraum Frankfurt verkauft (Noll 1977:100). Sie

wird als "sozial-liberal" oder "links-liberal" bezeichnet.

Die FR hat keinen Korrespondenten in Slidafrika und ist

daher flir ihre Meldungen liber Slidafrika auf die Nachrich-

tenagenturen angewiesen, die bei mehr als zwei Drittel der

Berichte als Quelle angegeben werden (dpa (47), AFP (42),

epd (34), AP (32) und Reuter (14)). Die meisten namentli-

chen Beitr~ge stammen von Redaktionsmitglied Brigitte Kols

(12) und dem Bonner Korrespondenten Dirk Cornelsen (9). Das

Slidafrika-Bild der FR wird also ganz wesentlich von den

Meldungen der Nachrichtenagenturen gepr~gt.

Die Slidafrika-Berichterstattung der FR hat von den vier

untersuchten Tageszeitungen den geringsten Umfang. Auch die
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Anzahl der Artikel ist am kleinsten. Das ist vor allem

darauf zuruckzufuhren, daB der Umfang des Blattes an sich

sehr viel geringer ist. Bei der Themenverteilung fallt auf

(siehe Tabellen 4 und 24), daB uber "Justiz und Polizei"

bei weitem die meisten Artikel erschienen sind, wah rend am

Umfang gemessen die Abteilung "Auslandsbeziehungen" einen

verhaltnismaBig niedrigen Stellenwert einnimmt und "Promi-

nenz" einen ziemlich hohen, den hochsten unter den Tages-

zeitungen. Bemerkenswert ist ferner, daB drei Themen,

"Erziehung und Bildung", "Reisen und Tourismus" und "Krimi-

nalitat" durch keinen Beitrag vertreten sind.

2.4.1.3 Suddeutsche Zeitung

Unter den uberregionalen Tageszeitungen in der Bundesre-

publik hat die ~ die zweithochste Auflage (365 000). Da

sich ihre Leserschaft zu circa drei Vierteln aus Bayern

rekrutiert, wird sie oft nicht mehr zu den uberregionalen

Blattern gerechnet. Neben der PAZ gehort sie aber zu den

angesehensten des Landes. "It is arguably the best daily in

the country" meint Sandford (1976: 211). Auch Meyn (1979:48)

zahlt sie "wegen ihres publizistischen Niveaus (ausfuhr-

liche Berichterstattung, hohe Zahl eigener Korrespondenten-

beitrage aus der ganzen Welt) ... zu den wichtigsten

Tageszeitungen in der Bundesrepublik". Das Blatt bezeichnet

sich als "liberal" und "sozial" und steht politisch gesehen

eher links von der Mitte.
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Die SZ hat keinen Korrespondenten in Stidafrika stationiert.

Stefan Klein, der Korrespondent in Nairobi, berichtet zu-

weilen tiber Slidafrika und hat auch, wah rend eines Aufent-

haltes in Stidafrika im November und Dezember 1982, vier

langere Berichte tiber das Land veraffentlicht. Ansonsten

wird das Stidafrika-Bild der SZ von den Meldungen der

Nachrichtenagenturen gepragt, da 82,6% der untersuchten

Berichte eine oder mehrere Agenturen als Quelle angeben

(dpa (79), AP (78), ddp (54), Reuter (44), VWD (10), epd

(10), sid (3) und KNA (1)). Der Anteil redaktioneller

Beitrage und der Beitrage von Mitarbeitern ist auch beson-

ders gering (5,7%), der niedrigste von allen untersuchten

Blattern.

Die Verteilung der Beitrage auf die Themen (siehe Tabellen

4 und 25) weist keine groBe Abweichung von den anderen

Tageszeitungen auf. Eine Ausnahme ist das Thema "Krieg und

Unruhen", das in der Rangordnung (an 2. Stelle nach Anzahl,

an 3. Stelle nach Umfang) deutlich haher liegt als bei

allen anderen Zeitungen und Zeitschriften.

2.4.1.4 Die Welt

Die Welt, mit einer Auflage von 267 000, wird seit 1975 als

die einzige graB ere Zeitung in der Bundeshauptstadt Bonn

veraffentlicht und vor allem in Norddeutschland und West-
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berlin vertrieben. Die Welt ist im Ausland sehr bekannt,

hat jedoch in der Bundesrepublik kein so hohes Ansehen wie

die anderen Qualitatszeitungen, da sie als Springer-Blatt

zur "Kampfpresse" zahlt, die jede Gelegenheit wahrnehme,

die sozialliberalen Parteien anzugreifen (Meyn 1979:65f.).

Der politische Standort des Blattes ist also rechts, es

unterstutzt die CDU und CSU.

Die Welt hatte im Untersuchungszeitraum einen permanenten

Korrespondenten in Johannesburg, Dr. Hans Germani, unter

dessen Namen 52 Meldungen uber Sudafrika erschienen. Die

uberwiegende Mehrheit der untersuchten Texte (61,3%) gibt

aber eine Nachrichtenagentur als Quelle an (dpa (77), AP

(55), AFP (41), SAD (41), Reuter (26), VWD (12), sid (9)

und epd (7)).

An der Sudafrika-Berichterstattung der Welt fallt auf

(siehe Tabellen 4 und 26), daB dem "Namibiaproblem" beson-

ders hohe Aufmerksamkeit geschenkt wurde, da dieses Thema

nach Anzahl und Umfang der Artikel in der Rangordnung an

erster Stelle steht, und zwar nach Anzahl 55% und nach

Umfang 68% tiber dem Thema an 2. Stelle. Auch im Vergleich

zu den anderen Tageszeitungen ist die Gewichtung dieses

Themas besonders hoch. Bei der SZ z.B. sind uber das

"Namibiaproblem" 55 Meldungen (im Vergleich zu 70 in der

Welt) mit einem Umfang von 6558 cm2 (im Vergleich zu 9075

cm2 in der Welt), wah rend es in beiden Zeitungen das Thema
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Nr.l ist. Auch das Thema "Wirtschaft" hat im Vergleich zu

den anderen Blattern eine hohere Gewichtung mit 45 Beitra-

gen und einem Umfang von 4792 cm2.

2.4.2 Wochenzeitungen

2.4.2.1 Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt

Das Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt wird von der Evan-

gelischen Kirche subventioniert und erscheint mit einer

wochentlichen Auflage von 140 000 in Hamburg. Die politi-

sche Ric~tung des Blattes tendiert nach Meyn (1979:65) zu

dem sozialliberalen Lager, wah rend Sandford (1976:49) es

m.E. falschlich zu den "right-wing organs" zahlt.

Das DS hat keinen Korrespondenten in Sudafrika und bezieht

den groG ten Teil seiner Berichte von Mitarbeitern. Dorothea

Razumovsky, die Frau des FAZ-Korrespondenten, hat die mei-

sten Berichte (8) verfaGt, wahrend je drei von Sepp Schelz

und Wolfram Weisse erschienen und alle anderen Mitarbeiter

nicht mehr als einen Artikel beisteuerten.

Unter den Wochenblattern ist die Sudafrika-Berichterstat-

tung des DS am ausfuhrlichsten (siehe Tabelle 4). Es

erschienen doppelt so viele Artikel (36 mit Umfang 9654

cm2) wie im Vorwarts (18 mit Umfang 5398 cm2), der Wochen-
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zeitung mit den zweitmeisten Artikeln. Auch ist die Streu-

breite der Themen relativ groG. 1m Vergleich zu den anderen

Bl~ttern stehen die Themen "Kunst und Popul~rkunst" und

"Kirche" in der Rangordnung weit oben, w~hrend "Auslands-

beziehungen" ohne Meldung blieb (siehe Tabelle 27).

2.4.2.2 Rheinischer Merkur

Der Rheinische Merkur ist eine "Wochenzeitung flir Politik,

Kultur und Wirtschaft", die sich vorwiegend an katholische

Leser wendet. Seit der Verschmelzung mit der Deutschen

Zeitung, vormals Christ und Welt, hat sich die Auflage

wieder erhoht. Das Blatt, das von der Katholischen Kirche

bezuschuGt wird, erscheint in Koblenz mit einer Auflage von

148 000. Es wird politisch als konservativ bezeichnet, da

es das Ziel verfolgt, die "ewigen Werte christlich-abend-

l~ndischen Geistes" (Meyn 1979:51) zu verteidigen.

Der RM hat keinen Korrespondenten in Slidafrika, sondern

bezieht seine Nachrichten liber Slidafrika von Nachrichten-

agenturen (35,7%) und Mitarbeitern (28,6%). Die anderen

35,7% sind redaktionelle Beitr~ge.

Der thematische Schwerpunkt der Slidafrika-Berichterstattung

ist die Politik. Genau die H~lfte der Beitr~ge befaGt sich

mit dem "Namibiaproblem" und der "Innenpolitik" (siehe
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Tabellen 4 und 28), wahrend das Thema "Kirche" in nur zwei

kurzen Beitragen berlicksichtigt wird. Auch die Berichte

unter dem Thema "Prominenz" befassen sich mit innenpoliti-

schen Fragen anhand von Gesprachen mit dem katholischen

Erzbischof Denis Hurley, dem unter Hausarrest stehenden

ehemaligen Leiter des Christlichen Instituts Beyers Naude

und dem "Zulu-Demokrat" Gatsha Buthelezi.

2.4.2.3 Die Zeit

John Sandford bezeichnet Die Zeit als "the most important

of West Germany's 'quality' weekly newspaper" (1976:215).

Sie erscheint im Verlag Gerd Bucerius (Hamburg) mit einer

Auflage von 459 000 und auch in New York und Toronto mit

lokaler Werbung zur Verteilung in Nord- und Slidamerika. Die

Zeit wird als liberales Blatt bezeichnet, jedoch gibt sie

"in ihren Spalten zuweilen Vertretern sehr verschiedener

politischer Ansichten die Moglichkeit zur Teilnahme an

Diskussionen" (Meyn 1979:50).

Das wird auch deutlich an der Berichterstattung liber Slid-

afrika, die aus den verschiedensten Quellen kommt. Die Zeit

hat keinen Korrespondenten in Slidafrika, bezieht aber ihre

Information von Korrespondenten in der Bundesrepublik (25%

der Berichte) von freien Mitarbeitern (16,7% der Berichte)

und von den slidafrikanischen Journalisten Helen Zille und
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Allister Sparks, (16,7% der Berichte).

Die Zeit befaBt sich ausschlieBlich mit den Themen Politik,

Wirtschaft und Kunst (siehe Tabellen 4 und 29). Auch die

unter dem Thema "Prominenz" eingeordneten Artikel beziehen

sich auf Ktinstler (Nadine Gordimer) und Politiker (Helen

Suzman). Der dritte Bericht zu diesem Thema tiber den

Theologen Beyers Naude handelt auch in erster Linie tiber

die stidafrikanische Innenpolitik.

2.4.2.4 Bayernkurier

1m Vergleich zur Zeit der Weimarer Republik ist die partei-

eigene Presse in der Bundesrepublik heute von sehr geringer

Bedeutung. Zu den nennenswerten Parteiorganen gehoren der

Bayernkurier (CSU), Vorwarts (SPD), Deutsche National-

Zeitung (NDP) und UZ ("Unsere Zeit - Sozialistische Volks-
zeitung", DKP).

Der Bayernkurier ist das Parteiblatt mit der hochsten

Auflage (187 000) und hat sich "von einem unbedeutenden

Regionalblatt unter der alleinigen Herausgeberschaft von

Franz Josef StrauB seit 1962 zur scharfsten publizistischen

Waffe des CSU-Vorsitzenden entwickelt" (Meyn 1979:54).

Die Berichterstattung tiber Stidafrika setzt sich zusammen

http://scholar.sun.ac.za



41

aus drei Korrespondentenberichten von Peter Hornung (25%),

zwei redaktionellen Beitragen (17%), vier Berichten von

Mitarbeitern (33%), einem Leserbrief (8%) und zwei Berich-

ten (17%) ohne Quellenangabe.

Die 12 im Bayernkurier erschienenen Berichte beziehen sich

auf nur drei Themen (siehe Tabellen 4 und 30), und mehr als

die Halfte der Berichte, auch mehr als die Halfte von deren

Gesamtumfang, befaBt sich mit dem "Namibiaproblem". Vier

weitere Berichte wurden dem Thema "Auslandsbeziehungen"

zugeordnet. Hier geht es vor allem urndie Rolle Sudafrikas

im Ost-West-Konflikt. Uber Ereignisse im Land selbst er-

schien nur ein Artikel unter "Krieg und Unruhen", der sich

mit Anschlagen des ANC auf Installationen in Sudafrika

befaBt. Die thematische Verteilung der Artikel laBt demnach

ein sehr fragmentarisches Sudafrika-Bild entstehen.

2.4.2.5 Vorwarts

Der Vorwarts hat unter den untersuchten Medien die ge-

ringste Auflage (58 000), und es war in den letzten Jahren

oft davon die Rede, die Veroffentlichung einzustellen, da

das Blatt der SPD sehr hohe Verluste gebracht hat. Als

Parteiblatt vertritt der Vorwarts die politische Linie der

SPD, jedoch verstehter sich nach Meyn "im Gegensatz zu

fruher nicht mehr vorrangig als Anzeiger der offiziellen
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SPD-Politik ..., sondern auch als ihr kritischer Begleiter"

(1979:55).

Die Slidafrika-Berichterstattung des Blattes ist verhaltnis-

maBig umfangreich, gemessen an den anderen Wochenzeitungen.

Die Berichte stammen in erster Linie von Korrespondenten

Reinhold Meyer (4), Ruth Weiss (3) und Ansgar Skriver (1)

und von Mitarbeitern (5). Nur ein redaktioneller Beitrag

war zu verzeichnen.

Die insgesamt 18 Berichte verteilen sich auf neun der 19

Themen, und die Halfte der Berichte befaBt sich mit Themen

"Innenpolitik", "Namibiaproblem" und "Wirtschaft", zu denen

je drei Artikel erschienen sind. Am Umfang gemessen, nehmen

die Themen "Innenpolitik", "Arbeit und Gewerkschaften" und

"Namibiaproblem" die ersten drei Platze in der Rangordnung

ein (siehe Tabellen 4 und 31).

2.4.2.6 Der Spiegel

Der Spiegel beschreibt sich in seinem Untertitel als "Das

Deutsche Nachrichten-Magazin" und ist als solches einzig-

artig in der Bundesrepublik. Auch einzigartig ist seine

Auflage von 1 126 000, die hoher ist als die aller anderen

untersuchten Wochenzeitungen zusammen (ohne die Illustrier-

ten). Die politische Linie des Spiegel gilt als liberal bis
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links, Urteile uber die Berichterstattung reichen vom ex-

trem Negativen "kritisiere immer nur, informiere einsei-

tig", bis zum Positiven, weil er "die Kritik- und Kontroll-

funktion der Presse ernst nehme ... unpopulare Themen

aufgreife" (Meyn 1979:51f.).

1m Spiegel erscheint durchschnittlich einmal im Monat ein

Bericht uber Sudafrika. 13 Berichte wurden im Laufe des

Jahres 1982 gezahlt, alle ohne Quellenangabe, wie es beim

Spiegel ublich ist. Fur die Berichte mitverantwortlich

gehalten werden kann jedoch der Redaktionsvertreter in

Pretoria, Paul M. Schumacher, der schon seit mehr als 10

Jahren diesen Posten innehat.

Die Spiegel-Berichte weisen thematisch gesehen eine groBe

Streubreite auf: Die 13 Artikel sind auf 10 verschiedene

Themen verteilt, d.h. daB nur zu drei Themen mehr als ein

Artikel erschien (siehe Tabellen 4 und 32). Auch der Umfang

der Artikel ist sehr konstant und liegt in der Regel

zwischen 250 und 350 cm2.

2.4.2.7 Quick

Quick und Stern gehoren zu den aktuellen lllustrierten, die

neben den traditionellen lllustrierten-Themen wie Klatsch

und Tratsch uber Prominenz, Kriminalitat und Sex mit vielen
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Bildern auch liber politische Themen berichten. Quick ist

die konservativere von beiden und erscheint mit einer

wochentlichen Auflage von 1 185 000 in Hamburg im Heinrich

Bauer Verlag.

Die Slidafrika-Berichterstattung der Quick ist sehr dlirftig.

Ein umfangreicher, lippig illustrierter Bericht erschien zum

Thema "Sport", und zwar liber den slidafrikanischen Grand

Prix, verfaBt von Quick-Reportern. Die drei anderen Kurz-

meldungen liber "Prominenz" berichten vom Herzchirurgen Pro-

fessor Barnard und seiner ehemaligen Frau Barbara (siehe

Tabellen 4 und 33).

2.4.2.8 Stern

Der Stern gehort zu den besten aktuellen Illustrierten der

Bundesrepublik mit sehr umfangreichen Text- und Photorepor-

tagen liber die unterschiedlichsten Themen (Sandford

1976:217). Meyn zahlt den Stern zu den "politischen Magazi-

nen"; er bemlihe sich darum, aus "sozial-liberaler Sicht

liber politische Probleme und Entwicklungen zu informieren,

gelegentlich sogar mit erheblichem Engagement" (1979:57).

Die Illustrierte erscheint wochentlich beim Gruner & Jahr

Konzern (Hamburg) mit einer Auflage von 1 970 000.

Flir die Slidafrika-Berichterstattung sind allein Redakteure

und Reporter des Stern verantwortlich. Die zwei umfang-
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reichsten Artikel mit einem Textumfang von insgesamt 2281

cm2 (72% des Gesamtumfangs), fiber den Stammstaat Boputha-

tswana und fiber Polizeigewalt gegen schwarze Gewerkschaft-

ler und Bfirgerrechtler, sind von Stern-Reporter Mario

Dederichs verfaBt, der, nach Angaben der sfidafrikanischen

Botschaft in Bonn, sich als Tourist in das Land eingeschli-

chen habe, urnBerichtmaterial und Photos zu sammeln.

An der Textanzahl gemessen, stehen Berichte zum Thema

"Wirtschaft", fiber den Gold- und Diamantenmarkt, an erster

Stelle (siehe Tabellen 4 und 34).

2.5 Themen

Die Verteilung der Textbeitrage auf der Themenskala weist

auf den ersten Blick eine groBe Streubreite auf, doch bei

naherem Hinsehen fallt auf, daB fast 70% aller Beitrage

(60% des Gesamtumfangs) auf die Themen "Innenpolitik",

"Auslandsbeziehungen", "Namibiaproblem", "Justiz und Poli-

zei", "Wirtschaft" und "Krieg und Unruhen" beschrankt sind

(Tabellen 4 und 22). Die relativ starke Gewichtung der

Themenbereiche Politik und Wirtschaft wird auch bestatigt

durch durch die Lange der Textbeitrage. Artikel mit einem

Umfang von fiber 150 cm2 entfallen in erster Linie auf die

Themen "Namibiaproblem", "Innenpolitik", "Wirtschaft",

"Auslandsbeziehungen", "Prominenz", "Krieg und Unruhen".
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Bei den vier Tageszeitungen zeigt sich keine groBe Diver-

genz hinsichtlich der Rangordnung der Themen. Mit einer

Ausnahme (bei der FAZ steht Sport an 6. Stelle) herrscht

Ubereinstimmung bezliglich der sechs am haufigsten vorkom-

menden Themen, nur die Reihenfolge zeigt geringe Abweichun-

gen. So steht z.B. bei der FR das Thema "Justiz und

Polizei" an erster Stelle mit 42 Beitragen (17% der Gesamt-

zahl), wahrend bei den drei anderen Tageszeitungen das

Namibiaproblem den ersten Platz einnimmt.

Die Berichterstattung der Wochenpresse unterscheidet sich

in der Themenverteilung nicht grundsatzlich von den Tages-

zeitungen. Das Thema "Prominenz" folgt nach dem "Namibia-

problem" und der "Innenpolitik" an dritter Stelle, wahrend

das Thema "Stammstaaten" nach "Wirtschaft" den 5. Platz

einnimmt. "Krieg und Unruhe" und "Justiz und Polizei"

spielen hier eine geringere Rolle mit jeweils nur 7 bzw. 6

Beitragen.

Drei Hauptkategorien befassen sich mit dem Thema Politik:

"Innenpolitik", "Auslandsbeziehungen" und "Namibiaproblem".

Mehr als ein Drittel der erfaBten Artikel (37%) mit einem

Umfang von 69948 cm2 (44% des Gesamtumfangs) liegen in

diesem Bereich.
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2.5.1 Innenpolitik

Die Berichterstattung uber die Innenpolitik Sudafrikas

steht mit einem Umfang von 25645 cm2 an 2. Stelle und

betragt 16,0% des Gesamtumfangs. Die "Innenpolitik" nimmt

mit 142 Artikeln (10,7% aller untersuchten Artikel) in der

Rangordnung den 4. Platz ein. Die innenpolitische Situation

in Sudafrika wird damit nach dem Namibiaproblem zum wich-

tigsten Untersuchungsgebiet fur die Sudafrika-Berichter-

stattung der deutschen Presse. Das scheint die Vermutung zu

bestatigen, daB die Apartheidspolitik der sudafrikanischen

Regierung ein beliebtes Thema auslandischer Medien ist und

als Schwarz-WeiB-Konflikt innerhalb eines Pariastaates

breiter Kritik ausgesetzt wird. Eine genaue Betrachtung der

Verteilung der Artikel nach Subkategorien stellt diese

Vermutung allerdings infrage. Zum Thema Innenpolitik wurden

9 Subkategorien unterschieden; deren Reihenfolge beruht auf

der Chronologie des Lesens:

Wehrpolitik,

Parteien,

Wahlen,

Reformen,

Kabinett,

Rassentrennung,

Umsiedlung,

Broederbond,

Ein-/Ausreise, (siehe Tabelle 6).
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Der Schwerpunkt der innenpolitischen Berichterstattung ist

zweifellos die Subkategorie "Reformen", die als einzige

auch von der Wochenpresse haufig aufgegriffen wird. Es

handelt sich hier urnBerichte liber die Bekanntgabe der

Verfassungsreformvorschlage des "President's Council", die

Kritik der Offentlichkeit, daB die Vorschlage die schwarze

Mehrheit Slidafrikas nicht berlicksichtigten, und die Annahme

der Verfassungsplane durch die Regierungspartei. (Siehe

dazu die Einzelanalysen, 3.4.)

An zweiter Stelle steht die Berichterstattung liber die

Parteien, und zwar geht es hier hauptsachlich urndie

Spaltung der Nationalen Partei und die Neugrlindung der

Konservativen Partei Anfang Marz 1982.17

Bei einem Vergleich der Subkategorien "Reformen" und "Ras-

sentrennung" fallt auf, daB FAZ und Welt, die mit 8343 und

5400 cm2 liber die Innenpolitik am umfangreichsten berich-

ten, auch den Reformen mit 3706 und 3328 cm2 eine groBe

Aufmerksamkeit schenken, wahrend Frankfurter Rundschau und

Vorwarts der "Rassentrennung" eine groBere Prominenz ver-

schaffen (1427 und 850 cm2) im Vergleich zur Subkategorie

"Reformen" mit nur 274 bzw. 432 cm2. Auffallend ist auch,

daB Bayernkurier sowie auch Stern und Quick keine Berichte

zur Innenpolitik beitragen.
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Der Spaltung der Nationalen Partei unter der Subkategorie

"Parteien" wurde in der FAZ besondere Aufmerksamkeit ge-

schenkt. Das ist vor allem am Umfang der Berichte zu

erkennen. (Die 13 Berichte der FAZ Uber die "Parteien"

umfassen 55% des Gesamtumfangs dieser Subkategorie, siehe

Tabelle 6.) Die hohe Zahl (8 von 13) der Beitrage des

Korrespondenten Andreas Razumovsky erhoht die Gewichtig-

keit, die die FAZ diesem Geschehen zukommen laBt. Razu-

movsky verfolgt die Querelen in der Nationalen Partei mit

groBem Interesse und vermittelt dem Leser in seinen Berich-

ten und Kommentaren ein ausfUhrliches und klares Bild der

politischen Entwicklung, das gekennzeichnet ist durch kri-

tische Analysen der Geschichte der Nationalen Partei (vgl.

A.R.: Botha blast zum Sammeln, FAZ 3.4.82 und A.R.: Treur-

nicht auf Burenfang, FAZ 19.3.82) und eindeutige, fundierte

Hinweise auf die nun anzustrebenden Ziele:

Botha wird sich mit seinen Mannen mithin bis zum Juli

entschlossen haben mUssen, ob er es weiterhin fUr

richtig halt, eisern die These aufrechtzuerhalten, daB

er und Treurnicht, der Querulant und Renegat, 'grund-

satzlich das gleiche wollen' ... Diese Vermutung ...

konnte schon morgen in politische Realitat umschlagen,

daB die vom reaktionaren Treurnicht-Ballast endlich

befreite 'Nationalpartei' sich gezwungen sehen werde,

gemeinsam mit der Opposition, der liberalen PFP, wirk-

liche Reformen anzugehen, die auch ausdrUcklich ge-
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meint einen Bruch mit der Apartheid und notwendig

einen Angleich mit den gemaBigten Schwarzen anstreben

muBten. (FAZ 3.4.82)

Auch der Korrespondent der Suddeutschen Zeitung, Stefan

Klein (Nairobi), sieht die "Flugelkampfe in Sudafrikas

Regierungspartei" als Chance fur Reformen, auch wenn es nur

"ein zarter Ansatz" ist (SZ 3.3.82):

Wenn der Premier die Ereignisse der letzten Tage als

eine Art Klarungs- oder Selbstreinigungs-ProzeB be-

greift, dann konnte er jetzt endlich Ernst machen mit

den Reformen, an denen ihn bislang die Bremser in der

Partei gehindert haben.

Von den 35 Artikeln uber die "Parteien" befassen sich drei

mit dem ANC, der auch unter dieser Subkategorie eingeordnet

wurde. Es erschien jeweils ein Bericht in der FAZ

(12.12.82), der Welt (16.1.82) und der Frankfurter Rund-

schau (9.1.82). Die drei Berichte befassen sich mit dem

zunehmenden EinfluB des ANC unter Sudafrikas Schwarzen

sowie auch mit der Eskalation der Gewalt, die sich gegen

die weiBen Machthaber richtet.

Zu der Subkategorie "Ein-/Ausreise" erschienen 18 Artikel,

meist von geringem Umfang. Vier Kurzmeldungen befassen sich

mit dem Asylantrag des Sicherheitschefs von Mocambique am
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8. Juni, drei befassen sich mit dem Antrag Bischof Tutus

auf Rlickgabe seines Reisepasses, und die restlichen 11 mit

der Ausweisung oder Einreiseverweigerung von Theologen,

Politikern und Journalisten.

Die Beitrage zur "Wehrpolitik" melden hauptsachlich die

Reaktionen auf Vorschlage eines neuen Wehrpflichtgesetzes,

das vorsieht, alle weiBen Manner zwischen 17 und 60 Jahren

flir den Wehrdienst zu registrieren.

Die Berichterstattung liber die "Rassentrennung", die all-

tagliche Apartheid in Slidafrika, in den meisten Artikeln

als "Rassismus" bezeichnet, ist sehr sporadisch und be-

schrankt sich auf vier Zeitungen, FAZ, FR, SZ und Vorwarts.

Drei besonders ausflihrliche Berichte "In Slidafrika ist der

Rassismus zum Gesetz erhoben worden" (FR 22.12.82), "Szenen

wie aus Kafkas Welt" (SZ 21.12.82) und "Wer einmal aus dem

Schubfach springt" (Vorwarts 7.1.82) verleihen dieser Sub-

kategorie den verhaltnismaBig groBen Umfang von 3739 cm2.

Bei dem Bericht in der FR handelt es sich urndie Veroffent-

lichung eines von der Slidafrikanischen Bischofskonferenz

und der Bischoflichen Kommission flirMisereor entwickelten

Arbeitspapiers, in dem es darum geht, "den Standpunkt der

Kirche gegenliber der Rassismus-Politik Slidafrikas zu ver-

deutlichen". Besonders kritisiert wird die Tatsache, daB

Slidafrika das einzige Land der Erde sei, "in dem der

Rassismus zum Gesetz erhoben wurde".
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In der SZ vom 21.12.82 berichtet der Korrespondent Stefan

Klein von einem Besuch in Soweto. Der Inhalt und die

Tendenz des Artikels werden im Untertitel knapp zusammenge-

faBt: "Was in Wirklichkeit ein deprimierendes Zeugnis fur

die Rassenpolitik Pretorias ist, wird Fremden als eine

Idylle pr~sentiert."

Malla Plerei, eine Mitarbeiterin des Vorw~rts, berichtet

uber eine Gerichtsverhandlung gegen eine farbige Frau,

Cynthia Freeman, die vorgab, eine WeiBe zu sein und gegen

das Gruppen-Wohngebiet-Gesetz verstieB. Sie wurde zu R100

oder 50 Tagen Gef~ngnis verurteilt. Plerei erl~utert den

ganzen ProzeB sowie auch das Rassenklassifikationsverfahren

in Sudafrika und vergleicht dieses mit "Hitlers Zeiten".

Das Resumee: "Die Einteilung in rassistische Schubf~cher

entscheidet in Sudafrika immer noch uber alles."

Die restlichen Subkategorien "Wahlen", "Kabinett" , "Umsied-

lung" und "Broederbond" fanden nur sehr geringe Aufmerksam-

keit, und zwar fast ausschlieBlich in der Tagespresse.

2.5.2 Auslandsbeziehungen

Berichte uber Sudafrikas Beziehungen zu anderen L~ndern

sowie zu internationalen Organisationen wurden unter "Aus-

landsbeziehungen" erfaBt. Folgende Subkategorien wurden

unterschieden:
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Bundesrepublik,

USA,

UdSSR,

Nachbarstaaten,

Andere Staaten,

UNO,

OAU,

Europa Par lament/andere internationale Verbande

(siehe Tabelle 7).

Es ergab sich ein Umfang von 13465 cm2 (8,4% der Gesamt-

menge) aus 136 Artikeln (10,2% der Gesamtmenge).

Die Subkategorie "Beziehungen Sudafrikas zu seinen Nachbar-

staaten" steht hier mit 46 Artikeln und einem Umfang von

4807 cm2 an erster Stelle. Die Berichterstattung befaBt

sich in erster Linie mit Feindlichkeiten zwischen Sudafrika

und seinen Nachbarn. Darunter fallen vermeintliche Umsturz-

plane der Sudafrikaner in Zimbabwe, sudafrikanische Unter-

stutzung der Rebellen in Mocambique, der Einmarsch sudafri-

kanischer Truppen nach Lesotho und die Warnung der Regie-

rung in Pretoria, sie wurde gegebenenfalls nicht zogern,

"weitere Praventivschlage gegen Terroristenstutzpunkte in

Lesotho oder anderen Nachbarlandern zu fuhren" (FR
24.12.82).

Als wichtigstes Ereignis erscheint aber das Treffen zwi-

schen dem sudafrikanischen Ministerprasidenten Botha und
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dem sambischen Prasidenten Kaunda am 30. April in einem

Grenzort zwischen Botswana und Sudafrika. AIle vier unter-

suchten Tageszeitungen erwahnen diese Begegnung und beur-

teilen sie positive Die FR nennt sie "das bedeutendste

Ereignis dieser Art in Afrika ..." (FR 29.4.82), die Welt

spricht von einem "Ansatz zu Frieden in Afrika" (Welt

3.5.82), die FAZ sieht hier eine Moglichkeit fur Pretoria,

"die in den siebziger Jahren gescheiterte Dialog-Politik

zwischen Sudafrika und seinen Nachbarn wenigstens mit einem

der groBeren Lander - Sambia - wiederaufzunehmen" (FAZ

29.4.82), wahrend es in der SZ als ein "nutzliches Ge-

sprach" (SZ 3.5.82) beurteilt wird. Sogar in der Wochen-

presse, in der Zeit, dem Bayernkurier und im Spiegel, wurde

dieses Treffen als einziges auBenpolitisches Ereignis ge-

meldet. Der Spiegel spricht von einer Lockerung der "ver-

harteten politischen Fronten" (Spiegel 19.4.82), der

Bayernkurier stellt die Frage, ob sich "die gegen Sudafrika

gerichtete Phalanx der sogenannten Frontstaaten" lockern

wurde (Bayernkurier 15.5.82), wahrend die Zeit das Treffen

als "Schritt nach vorn" bezeichnet (Zeit 7.5.82).

Die Beziehungen zwischen Sudafrika und der UNO wurden in

insgesamt 31 Artikeln mit einem Umfang von 2095 cm2 behan-

delt. Bemerkenswert ist, daB nur die Tagespresse daruber

berichtete, daB mehr als die Halfte (16) der Artikel in der

SZ erschien und mehr als ein Viertel (9) in der FR. Die- -

ubrigen 6 Artikel entfallen auf die Welt (5) und die FAZ

(1). In den Berichten, die aIle nicht sehr umfangreich
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sind, handelt es sich zum groBten Teil urnKritik an

Sudafrikas Innenpolitik und Aufrufe zur Begnadigung von

Verurteilten, Aufrufe zu Boykott und Sanktionen, Kritik an

GewaltmaBnahmen der sudafrikanischen Polizei und Armee.

Diese Artikel verlieren durch ihre relative Klirze an Ge-

wichtigkeit, da sie im Vergleich zu den Berichten uber die

Beziehungen zu den Nachbarstaaten, die durchschnittlich

104,5 cm2 umfassen, im Schnitt nur einen Umfang von 67,6

cm2 haben.

An dritter Stelle, mit 23 Beitragen (Umfang 1947 cm2),

stehen die Berichte uber Beziehungen zwischen Slidafrika und

der Bundesrepublik Deutschland. Mit einer Ausnahme, einem

sehr kurzen Leserbrief im Vorwarts, erschienen alle Berich-

te in den Tageszeitungen.

Uber den Besuch des bayerischen Ministerprasidenten Franz

Josef StrauB in Sudafrika und Namibia wurden vier Beitrage

veroffentlicht, zwei in der Welt von Korrespondent Hans

Germani und zwei dpa-Meldungen in der SZ. In beiden Berich-

ten zitiert Germani StrauB sehr ausfuhrlich. Er auBert sich

zu der Losung des Namibiaproblems, der sowjetischen Auf-

rustung, der Entwicklungshilfe des Westens und den Reformen

in Sudafrika, die er positiv bewertet. In Botha sieht er

"einen der ehrlichsten Staatsmanner des Landes", und er

warnt davor, den slidafrikanischen Ministerprasidenten "wei-

ter zu isolieren und zu diffamieren, gar noch mit Wirt-

schaftsboykott und Sanktionen zu bedrohen" (Welt 3.4.82).
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Die SZ hingegen nennt neben der Tatsache der Sudafrika-

Reise auch die Kritik der bayerischen SPD. Der Vorsitzende

der bayerischen SPD-Abgeordneten im Bundestag habe die

Reise als "politische Instinktlosigkeit" (SZ 30.3.82) be-

zeichnet.

Insgesamt 7 Artikel befassen sich mit Kritik der Bundes-

regierung und anderer Gruppen an der sudafrikanischen

Apartheidspolitik und gewissen SicherheitsmaBnahmen: Die

Grunen rufen zu "Sabotage in Sudafrika" auf (FAZ 18.10.82),

"Tubinger Theologen klagen die Politik der Apartheid an"

(FAZ 20.12.82), "Abgeordnete (aller Fraktionen im Bundes-

tag) fordern Ende der Unterdruckung in Sudafrika" (FR

26.2.82) und die SPD nennt die "Sudafrika-Politik der neuen

Regierung (CDU/CSU und F.D.P., R.A.) skandalos" (FR

9.11.82).

Weitere Meldungen befassen sich u.a. mit dem Besuch des

Zulu-Politikers Gatsha Buthelezi in Bonn (FAZ 27.3. und

29.3.82) und dem Aufenthalt einer Rotary-Studiengruppe in
Offenbach (FAZ 6.9.82).

Beziehungen zur Sowjetunion wurden in 5 Beitragen erwahnt.

Zwei davon handeln uber den Tausch eines Sowjetspions gegen

acht Westagenten. Die anderen drei, in der Welt und im

Bayernkurier erschienen, befassen sich mit der sowjetischen

"Subversionstatigkeit gegen Sudafrika" (Bayernkurier

31.12.82), einem Thema, dem die Springer-Presse und der
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Bayernkurier besondere Aufmerksamkeit schenken.

Andere Lander, liber deren Beziehungen mit Slidafrika berich-

tet wird, sind Argentinien (wegen angeblichem Waffenhandel

mit Slidafrika), Griechenland (wegen Teilnahme der Slidafri-

kaner an der Waffenausstellung in Athen), GroBbritannien

(wegen angeblicher Spionage eines Angestellten der slidafri-

kanischen Botschaft in London) sowie Portugal und Kuba als

Gesprachspartner in den Namibia-Verhandlungen.

2.5.3 Das Namibiaproblem

Seit 1978 bemliht sich die sogenannte Flinfergruppe - die

Bundesrepublik Deutschland, GroBbritannien, Frankreich, Ka-

nada und die Vereinigten Staaten - urn eine Verhandlungs16-

sung in der Namibiafrage und urneine international aner-

kannte Unabhangigkeit des Territoriums nach Wahlen unter

Aufsicht der Vereinten Nationen. Ihr Ziel ist, die vom

Sicherheitsrat der UNO verabschiedete Resolution 435

inkraftzusetzen. In den vergangenen Jahren sind schon mehr-

fach Termine genannt worden, an denen Slidwestafrika als

Namibia die Unabhangigkeit erhalten sollte, jedoch hat sich

an dem Status des noch unter Slidafrikas Kontrolle stehenden

Territoriums seitdem nichts geandert.

Auch in dem Untersuchungszeitraum Januar bis Dezember 1982

wurden keine wesentlichen Fortschritte zur Inkraftsetzung

der Resolution 435 des Sicherheitsrates gemacht, obwohl

L _
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sehr viele Verhandlungen zwischen allen beteiligten Partei-

en stattfanden. Mitte Januar tagte die westliche Namibia-

Kontaktgruppe (Funfergruppe) in Bonn, urndie Vorschlage des

von den AuBenministern der funf Westmachte im September

1981 in New York herausgegebenen Kommuniques weiterzufuh-

rene Geplant wurde die Unabhangigkeit fur das Jahr 1983.

Diese Vorschlage sowie die verschiedenen Reaktionen darauf

wurden in den vier Tageszeitungen ausfuhrlich dargestellt

und kommentiert. Innerhalb Sudwestafrikas kam es zu einer

Spaltung der DTA dadurch, daB sich der Prasident Kalangula

im Februar mit seiner Partei von der DTA trennte, weil sich

die elf Parteien der Allianz nicht zu einer Partei zusam-

menschlieBen wollten. 1m Juni trat ein zusatzliches Problem

auf: Die sudafrikanische Regierung bestand darauf, daB "die

Umsetzung der westlichen Vorschlage fur die Unabhangigkeit

des Territoriums von dem Abzug der kubanischen Truppen in

Angola abhangig gemacht" werde (Welt 19.6.82). 1m September

kam der sudafrikanische Premierminister Botha mit neuen

Losungsvorschlagen, die zu einer Auseinandersetzung mit dem

DTA-Vorsitzenden Mudge fuhrten, so daB gegen Ende des

Jahres sowohl die internen wie auch die externen Verhand-

lungen in eine Sackgasse gerieten. Die Fortschritte und

Ruckschritte in der Losung des Namibiakonfliktes lassen

sich an den Uberschriften der Berichte ablesen, die sehr

haufig zwischen extremem Optimismus und eindeutigem Pessi-

mismus schwanken: "Namibia-Losung noch in weiter Ferne"

schreibt die sz am 28. Oktober, und am 30. November heiBt

es: "Neue Hoffnung fur Namibia".
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Eine knappe Zusarnmenfassung der Berichterstattung des Nami-

biakonfliktes gibt Reinhold Meyer im Vorwarts vom 9.12.82:

Die Mar einer bevorstehenden Namibia-Lasung geht urn in

den westlichen Medien. Sie gaukeln irnmer mal wieder

Fortschritte vor, wah rend Sudafrikaner und Arnerikaner

irnmer wieder neue Stolperdrahte spannen. Eine Lasung

fur Namibia ist noch in weiter Sicht ...

Ein wichtiger Grund fur die Verzagerung einer Lasung der

Namibia-Frage, einer der sogenannten "Stolperdrahte", ist

die Bedingung der Sudafrikaner, die auch von den Arnerika-

nern unterstutzt wird, daB die Kubaner aus Angola abziehen

mussen, bevor ein Waffenstillstand geschlossen werden kann.

Acht der 9 Zeitungen, die uber das Namibiaproblem berich-

ten, nehmen auch zu dieser Frage Stellung. Bis auf die Welt

und den Bayernkurier, die Sudafrikas Forderung unterstut-

zen, und dem Rheinischen Merkur, der keine Position be-

zieht, geben alle Zeitungen Sudafrika die Schuld am Schei-

tern der Verhandlungen. "Diese Verknupfung ist so lange

unauflaslich, wie Sudafrika sie nicht auflasen will",

schreibt Gunter Krabbe in der FAZ vom 13.12.82, wahrend ein

Bericht des ~-Korrespondenten Stefan Klein die Uberschrift

tragt: "Sudafrika manavriert Washington in eine Sackgasse"

(SZ 29.11~82). Die Zeit vom 3.12.82 berichtet unter der

Schlagzeile "Namibia: Wieder Blockade": "Grund der neuerli-

chen Blockierung ist das Junktim, das die Sudafrikaner

erfunden und den Amerikanern eingeredet haben."
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Die Tatsache, daB sich die Bemlihungen urneine international

anerkannte Unabhangigkeit Namibias schon liber so viele

Jahre erstrecken und so viele verschiedene Parteien, sowohl

international sowie innerhalb Slid- und Slidwestafrikas, an

den Verhandlungen beteiligt sind, tragt dazu bei, daB die

Berichterstattung liber dieses Thema so umfangreich ist: In

6 der 9 Zeitungen, die darliber berichten, ist es Thema

Nr.l, soweit es die Anzahl der Artikel betrifft. 1m ganzen

wurden 218 Artikel (16,4% der Gesamtanzahl) mit einem

Umfang von 30838 cm2 (19,3% des Gesamtumfangs) zu diesem

Thema gezahlt. Aufgrund der Informationsmenge ist es im

Rahmen dieser Arbeit unmoglich, dieses Thema in Einzelhei-

ten zu untersuchen.

2.5.4 Wirtschaft

Die Republik Slidafrika und die Bundesrepublik Deutschland

haben trotz UN-Sanktionen sehr gute wirtschaftliche Bezieh-

ungen. Das geht aus mehreren Berichten hervor. In der SZ

vom 8.11.82 erschien eine Meldung des epd:

Ein Rekord bundesdeutscher Investitionen in Slidafrika

ist ... in diesem Jahr zu erwarten. Bereits im ersten

Halbjahr 1982 sei der Gesamtwert der direkten Investi-

tionen auf 31,8 Millionen Mark gestiegen.

Saskia Martin schreibt dazu in der Welt vom 16.3.82:
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Der Handel der Bundesrepublik Deutschland mit dem

Kapland hat gerade in jungster Zeit einen sprunghaften

Anstieg erlebt. Der Exportwert der nach Sudafrika

ausgefuhrten Waren wuchs 1980 urn 46 Prozent, 1981 in

elf Monaten urngut ein Drittel und durfte damit fur

das Gesamtjahr etwa sechs Milliarden Mark erreichen

Der Import aus Sudafrika macht etwa ein Prozent

der deutschen Gesamteinfuhr aus. Die Importe nahmen

1978 bis 1979 urn 44 Prozent auf 3,6 Milliarden Mark

ZUi 1980 dagegen sanken sie urn zehn Prozent ...

Die wirtschaftliche Kooperation zwischen Sudafrika und der

Bundesrepublik wird auch bestatigt durch die besondere

Bedeutung, die Berichten uber sudafrikanische Wirtschafts-

fragen in den deutschen Zeitungen zukommt. Elf Prozent

aller ausgewerteten Berichte wurden dem Thema "Wirtschaft"

zugeordnet. Insgesamt waren es 147~ die einen Umfang von
215 043 cm ergaben, 9,4% des Gesamtumfangs.

Unter den Tageszeitungen ist bei der Welt, sowohl nach

Haufigkeit als auch nach Umfang gemessen, die Berichter-

stattung zum Thema Wirtschaft am umfangreichsten. In der

Welt erschienen 45 Berichte (14,5% der Gesamtzahl) mit

einem Umfang von insgesamt 4792 cm2 (14,8% des Gesamtum-

fangs) zu diesem Thema. Folgende Subkategorien wurden

unterschieden:
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Gold, Bodenschatze u.a. Minerale,

Landwirtschaft,

Wirtschaftslage,

Auslandische Unternehmen,

Slidafrikanische Unternehmen,

Auslandische Kredite,

Beziehungen mit Nachbarstaaten,

Import, Export, Auftrage,

Boykott (siehe Tabelle 8).

Die drei Subkategorien mit der hochsten Frequenz und dem

groBten Umfang sind "Slidafrikanische Unternehmen", "Boden-

schatze", und "Import, Export, Auftrage". Von den 28 Be-

richten (Umfang 2980 cm2) liber slidafrikanische Unternehmen

handeln 20 von der De Beers Consolidated Mines Ltd., und

zwar geht es urnderen Diamantenabsatz, die Dividende, den

Diamantenpreis und das SchlieBen einer Mine. Erstaunlicher-

weise veroffentlichte auch der Stern zwei Berichte liber De

Beers. Am 11.3. erschien ein Bericht "Die Diamanthochzeit -

Wie der slidafrikanische Monopolist Oppenheimer sich in

Australien die groBten Edelstein-Funde unter den Nagel

reiBt", und am 22.7. lautet die Uberschrift eines Artikels

"Klinstliche Klunker aus Moskau - Weshalb der slidafrika-

nische Edelsteinkonzern De Beers urn seine Monopolstellung

flirchten muB". Verluste im Gewinn der Anglo American Corpo-

ration werden in zwei Berichten gemeldet, wahrend die

Unternehmen General Mining Union Corporation (Gencor),

Loraine Gold Mines (Anglovaal), Plate Glass, Gold Fields of
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South Africa, Afship und Safrnarine in jeweils einern Bericht

erwahnt werden.

Die Bodenschatze Sudafrikas werden nicht nur in Regierungs-

publikationen18 als besonders wichtige Ausfuhrprodukte be-

zeichnet, sondern die untersuchten deutschen Zeitungen hal-

ten es auch fur notig, ihre Leser uber die Gold-, Diarnan-

ten- und Kohleproduktion in Sudafrika zu inforrnieren. Es

erschienen 29 Artikel (2939 crn2) uber die Bodenschatze

Sudafrikas, vor allern uber das Zu- und Abnehrnen der Gold-

produktion, den Verfall des Goldpreises und den Verkauf von

Krugerranden. In der Welt erschienen acht kurze Meldungen

uber den Krugerrahd-Absatz; sechs davon trugen die Uber-

schrift "Mehr Krugerrand verkauft". Auch die Kohlepro-

duktion wird betont. In der Welt und der ~ erschienen je

zwei langere Berichte uber die Bedeutung des "schwarzen

Goldes" fur Sudafrika. "Die wachsende Bedeutung der Kap-

Republik als Kohleexporteur ruht auf der Entwicklung einer

mit Milliardenkosten aufgebauten Infrastruktur" heiGt es in

einern dpa-Bericht in der Welt vorn 21.9., und in einern

eigenen Bericht der SZ vorn 7.7.82:

Der standig expandierende Kohlebergbau, seit funf Jah-

ren Sudafrikas groGter Devisenbringer nach Gold, hat

auch 1981 wieder Rekordergebnisse erzielt.

Auch die Wichtigkeit der Bodenschatze Sudafrikas fur die

westlichen Industrienationen wird erwahnt:

http://scholar.sun.ac.za



64

Nicht weniger als flinfzig wichtige Mineralien flir den

Bedarf der hochentwickelten westlichen Industrielander

liefert Slidafrika auBer Gold und Schmuckdiamanten. Bei

Mangan, Vanadium, FluBspat und Andalusit verfligt Slid-

afrika jeweils liber die umfangreichsten Vorkommen der

Erde. An der Weltspitze steht es bei Metallen der

Platin-Gruppe. Von groBer Bedeutung sind sodann Kohle,

Kupfer ... (SZ 1.4.82).

Eine erstaunlich hohe Anzahl von Berichten erschien liber

"auslandische Kredite". Das ist zurlickzuflihrenauf zwei

Kreditantrage der slidafrikanischen Regierung, die in der

Welt6ffentlichkeit groBe Erregung verursachten. Einmal

wurde im Oktober ein Devisenkredit von 1,1 Milliarden

Dollar beim Internationalen Wahrungsfonds beantragt, der 1m

November auch bewilligt wurde. Uber die heftige Kritik der

UNO darliber wurde in allen Tageszeitungen berichtet. In der

Zeit vom 29.10.82 erschien jedoch ein Bericht, der diese

Kritik als "Sophisterei" ablehnt und alle politischen Erwa-

gungen bei der Vergabe von Krediten streng verurteilt:

Der Fonds gewahrt Devisenhilfen nicht von ungefahr nur

unter der Bedingung, daB das Land MaBnahmen zur Wie-

derherstellung des auBenwirtschaftlichen Gleich-

gewichts ergreift und damit die Rlickzahlung sicher-

stellt. In die inneren politischen Verhaltnisse darf

sich der Fonds nicht einmischen. Sonst k6nnte es

geschehen, daB dem Mitgliedland Ungarn ein Kredit nur
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unter der Bedingung der Preisgabe des komrnunistischen

Systems gewahrt wird, weil dieses das Wachstum hemrnt.

Oder daB die Bundesrepublik einen Kredit nur unter der

Bedingung erhalt, Berlin aufzugeben, weil die Stadt

die Bundesfinanzen belastet.

Ende November wurde bekannt, daB das sudafrikanische Trans-

portunternehmen SATS bei der Deutschen Bank einen Kredit

beantragt habe. Es erschienen vier Berichte (in der FR, SZ

und im DS) uber den Aufruf der Gewerkschaft Offentliche

Dienste, Transport und Verkehr (OTV), diesen Antrag auf-

grund der Apartheidpolitik Sudafrikas zu verweigern. Ein

Leserbrief in der FR (27.11.82) kritisiert jedoch diese

politische Moral der OTV als eine, bei der "mit zweierlei

MaB gemessen wird".

Auch der Stern berichtet uber die sudafrikanische Goldfor-

derung, aber auf amusante und leicht zynische Art:

"Goldenes Gefumrnel - Mit Millionenaufwand werben die

sudafrikanischen Goldforderer fur den hochkaratigen

Manschettenknopf - doch noch hapert es am Loch fur den

Knopf" (Stern 27.1.82)

Uber den Handelsboykott ist die Berichterstattung sehr

durftig. Die zehn Berichte hierzu umfassen 709 cm2 und

betragen nur 4,7% des Gesamtumfangs des Themas "Wirt-

schaft". Drei der zehn Texte sind Leserbriefe in der FR
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uber den Erfolg oder MiBerfolg des Boykotts sudafrikani-

scher Fruchte von einer Gruppe, die sich "Evangelische

Frauenarbeit in Deutschland" nennt. Vier Kurzrneldungen

(durchschnittlich 33 crn2) in der SZ berichten von geplanten

Boykottaktionen: Die niederlandische Regierung ruft Ge-

schaftsleute zu freiwilligern Boykott auf (13.2.82), das

arnerikanische Versandhaus Sears, Roebuck and Co. will keine

Geschafte rnehr mit Sudafrika rnachen (19.5.82), die evange-

lische Studentengerneinde Hannover beklagt sich uber Werbung

fur Fruchte aus Sudafrika irn 2. Horfunkprogramm des Nord-

deutschen Rundsfunks (19.7.82) und die schwedische Regie-

rung verbietet Investition der Firrnen SKF und Sandvik

(16.9.82) .

Von den ubrigen drei Artikeln uber den Wirtschaftsboykott

(durchschnittlicher Urnfang 135 crn2) sprechen sich zwei

gegen einen Boykott aus. In der FR vorn 16.4.82 wird unter

der Uberschrift "Die Wirkungen sind gleich Null" die Un-

wirksarnkeit von Sanktionen gegen Sudafrika und andere Lan-

der dargestellt: "Denn bisher hat noch keine Sanktion den

Betroffenen zu einer Anderung seiner Politik bewogen." Die

Welt (22.6.82) zitiert den IG-Metall-Chef Eugen Loderer,

der sich gegen einen Boykott ausspricht und auslandische

Konzerne in Sudafrika vor die Aufgabe stellt, "eine Art

Vorreiterrolle bei der Gleichbehandlung der Schwarzen und

Farbigen" zu ubernehrnen. Der dritte Bericht erschien irnDS

vorn 25.4.82 und berichtet von einern "UrndenkungsprozeB", den

Argurnente der Vertreter von vier Kirchen bezuglich Investi-
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tionen eines kanadischen Konzerns in Slidafrika bewirkt

haben:

Fast neun Prozent der Anteilseigner sprachen sich

daflir aus, daB die Investitionspolitik des Unter-

nehmens in Slidafrika liberprliftwird.

Darstellungen der Wirtschaftslage in Slidafrika erschienen

in der FAZ, der FR und der Welt. Die Berichte sind zum Teil

sehr ausflihrlich und analysieren die Auswirkung der Rezes-

sion auf die slidafrikanische Wirtschaft. Als Ursache der

Verschlechterung der wirtschaftlichen Position wird in al-

len Fallen der sinkende Goldpreis gesehen, der die "Lei-

stungsbilanz aus dem Gleichgewicht" (Welt 9.3.82, FR

10.3.82) brachte.

tiber die beiden librigen Subkategorien ist die Berichter-

stattung sehr knapp: Die Mehrheit der sechs Berichte liber

die wirtschaftlichen "Beziehungen mit den Nachbarstaaten"

befaBt sich mit deren Bemlihungen, von Slidafrika unabhangig

zu werden. Unter "Landwirtschaft" wird in zwei der drei

Artikel liber den Weinbau berichtet.

2.5.5 Justiz und Polizei

Der Tod des 29jahrigen Gewerkschaftsfunktionars Neil Aggett

am 5. Februar und der Tod des 21jahrigen Ernest Dipale

Anfang August in einer Zelle des Polizeiprasidiums von
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Johannesburg sowie der ProzeB gegen die Seychellen-S61dner,

der sich liber mehrere Monate erstreckte, hatten in den

untersuchten Zeitungen eine Reihe von Artikeln zur Folge.

Auf diese Ereignisse ist es wohl zurlickzuflihren, daB das

Thema "Justiz und Polizei" mit 164 Beitragen (12,4% der

Gesamtzahl) und einem Umfang von 12944 cm2 (8,1% des

Gesamtumfangs) nach dem Namibiaproblem am haufigsten auf-

tritt. Die Texte sind jedoch nicht sehr umfangreich - die

Themen "Namibiaproblem", "Innenpolitik", "Wirtschaft" und

"Auslandsbeziehungen" nehmen mehr Quadratzentimeter ein -,

was wohl auch darauf zurlickzuflihrenist, daB in der Wochen-

presse nur sehr wenig Artikel darliber erschienen sind. Der

Stern brachte einen Bericht und das DS flinf. Folgende

Subkategorien wurden unterschieden:

Gerichtsverfahren,

Gefangnisse/Polizeihaft,

Hausarrest,

Verhaftungen,

Sonstiges (siehe Tabelle 9).

Von den 55 Berichten in der Subkategorie "Gefangnisse/

Polizeihaft" befaBten sich 16 mit dem Tod von Neil Aggett,

10 mit dem Tod von Ernest Dipale und neun mit "Folter in

Slidafrika". Hinzu kornrnensechs Berichte von Protestaktionen

gegen Haftbedingungen und Zustande in Slidafrikas Gefangnis-

sen. Die SZ vom 7.4.82 berichtet:
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Wie in mehreren anderen deutschen und westeuropaischen

Stadten werden ab Grundonnerstag jeden Donnerstag

zwischen 16 und 18 Uhr zwei Menschen vor dem Konsulat

der Sudafrikanischen Botschaft am Sendlinger-Tor-Platz

mit Trauerflor eine Mahnwache fur die Gefangenen,

Gefolterten und Ermordeten in sudafrikanischen Gefang-

nissen halten.

Die FR spricht von Protesten der Gefangenenhilfsorgani-

sation "amnesty international", mehreren kirchlichen Grup-

pen und der Anti-Apartheid-Bewegung in der Bundesrepublik

gegen "willkurliche Verhaftungen und Folterungen in Sud-

afrika" (16.4.82) sowie von einem Appell "aller drei Frak-

tionen im Deutschen Bundestag" an Pretoria, die Gewalt-

anwendungen und Verfolgung von Gewerkschaften zu beenden.

Die FR zitiert aus diesem Bericht:

Haftentlassene berichten von schrecklicher Folter: Sie

wurden in Sacke gebunden und von Autos uber Stande

(Strande?) geschleift, bis sie bewuBtlos waren. Sie

wurden nackt in Ketten gefesselt und von Polizisten

geschlagen. Sie erhielten Elektroschocks, bis sie zu-

sammenbrachen. Sie wurden von betrunkenen Sicherheits-

beamten in einer eigens dazu eingerichteten Farm ge-

foltert. Die Systematisierung der Folter nimmt zu.

(FR 16.4.82)

Von ahnlichen Greueltaten berichtet Mario R. Dederichs im
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Stern vom 7.4.82. Der Bericht erstreckt sich uber elf

Seiten mit drei doppelseitigen Farbphotos von GewaltmaBnah-

men der Polizei und tragt die Uberschrift:

Gewerkschafter in Sudafrika. Gefangen, gefoltert, ge-

totet. Die weiBen Machthaber des Apartheid-Staates

verfolgen die aufkeimende schwarze Arbeiterbewegung

mit Brachialgewalt: Massenverhaftungen, Falter, Tad im

Gefangnis - schlimmer als bei der Zerschlagung der

'Solidaritat' in Polen. Doch der Westen lehnt Druck

auf Pretoria abo

Das DS (14.2.82) berichtet auch von den MiBstanden in der

sudafrikanischen Justiz, und zwar im Hinblick auf den Tad

von Neil Aggett, der als "Opfer eines Unrechts-Gesetzes"

bezeichnet wird. Siegfried von Kortzfleisch, der Autor

dieses Artikels, befaBt sich intensiv mit der Frage "Was

kann man tun, daB es kein nachstes Opfer geben wird?" Er

bezeichnet das Gesetz, das den sudafrikanischen Behorden

erlaubt, "willkurlich und unbefristet Menschen gefangenzu-

setzen, die ihnen im Wege stehen, weil sie fur Burger des

Landes Menschenrechte einfordern" als VerstoB gegen die

Menschenwurde und Menschenrechte. Er sieht die Aufgabe des

einzelnen darin, "Proteste loszulassen" gegen den VerstoB

der Menschenrechte in der Hoffnung, daB "die Regierungen in

Pretoria oder Warschau oder San Salvador und vie len anderen

Hauptstadten ein Gefuhl der aufkommenden Scham oder wenig-

stens der wachsenden Peinlichkeit beschleichen" wird.
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Bemerkenswert ist auch, daB die meisten der genannten 55

Berichte (62%) in der FR (16) und SZ (18) erschienen,

wah rend die ubrigen 21 Artikel auf die anderen Zeitungen

verteilt sind.

Unter dem Stichwort "Gerichtsverfahren" sind aIle Berichte

eingeordnet, die sich auf den Verlauf eines Prozesses

beziehen, sowie auf das Urteil, den eventuellen Freispruch

und die Begnadigung, Freilassung oder Hinrichtung von Ver-

urteilten. Uber den ProzeB in Pietermaritzburg gegen die

Seychellen-Soldner wurde in der Tagespresse, vor allem in

der SZ und der Welt, sehr ausfuhrlich berichtet. Es geht in

den Berichten aller vier untersuchten Zeitungen vor allem

urndie Frage, inwiefern die sudafrikanische Regierung in

den gescheiterten Staats streich auf den Seychellen ver-

wickelt ist. "Hohe Beamte am Seychellen-Putsch beteiligt?"

lautet eine Uberschrift in der FR vom 13.3.82. "Sudafrikas

Regierung im Fall 'Seychellen-Putsch' belastet" schreibt

die SZ am selben Tag. Die Welt brachte insgesamt funf

Artikel, die sich mit der Beteiligung der sudafrikanischen

Regierung am Putschversuch befassen. Am 10.3.82 lautete die

Schlagzeile "ProzeB birgt Gefahr fur Pretoria", am 13.3.

"'Pretoria verwickelt''', am 14.4. "Enthullungen uber

Seychellen-Putsch belasten Sudafrika", am 5.5. "Soldner-

Fuhrer: Pretoria billigte Seychellen-Coup" und am 10.5.

tragt ein Bericht von Hans Germani die Uberschrift "Botha-

gate - Der Skandal, der Minister zittern laBt".
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Uber die gerichtliche Untersuchung der Hintergrlinde und

Umstande, die zum Tode von Dr. Neil Aggett flihrten, wird

sehr viel weniger umfangreich berichtet als liber den ProzeB

gegen die Seychellen-Soldner. Allein die FAZ erwahnt eini-

ges aus dem Verlauf der Untersuchung, und zwar, daB ein

Protokoll mit Foltervorwlirfen, das Aggett einer Gefangnis-

beamtin kurz vor seinem Tod diktiert haben soll, als

Beweismittel in dem Verfahren zugelassen wird. Weitere

Berichte erschienen erst, als das Ergebnis der Untersuchung

am 21.12.82 bekannt wurde. Jede der vier untersuchten

Tageszeitungen brachte am 22.12. die Kurzmeldung, daB

Aggett sich nach Feststellung des Amtsgerichts erhangt habe

und die Untersuchung der Todesumstande "keine strafrecht-

lich relevanten Vorwlirfe gegen andere erbracht" habe

(Reuter-Meldung, FR und FAZ vom 22.12.82).

Wiederum nur in der FAZ erschien eine Reaktion auf das

Ergebnis der gerichtlichen Untersuchung. Andreas Razu-

movsky, der Slidafrika-Korrespondent der FAZ in Johannes-

burg, berichtet, daB die Untersuchung "betrachtliches Auf-

sehen, allgemeines Befremden und offen geauBerte Emporung

in Kreisen der akademischen Intelligenz, der Berufsjuri-

sten, der liberalen Opposition, der Gewerkschaftler und

Juristen hervorgerufen" habe (FAZ 23.12.82). Razumovsky

nennt und zitiert einige slidafrikanische Personlichkeiten,

die ihr Unbehagen liber das Urteil bekundeten, und er nimmt

auch personlich dazu Stellung, indem er dem Richter vor-

wirft, nicht einmal die Gelegenheit wahrgenommen zu haben,
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"an jene Spezialisten (Verhor-Spezialisten, Polizisten)

eine warnende Belehrung uber die Grenzen ihrer Befugnisse

im Rechtsstaat zu richten".

Eine gleiche Anzahl Artikel wie zur Aggett-Untersuchung

erschien auch uber die Gerichtsentscheide zur geplanten

Abtretung des Zulu-Gebietes Ingwavuma an das Konigreich

Swaziland. Am 7. Juli gab der Oberste Gerichtshof von Natal

ein drittes Urteil ab, das der sudafrikanischen Regierung

untersagte, Gebiete des Homelands KwaZulu an das benach-

barte Swaziland abzutreten. Dazu kommentiert Robert von

Lucius in der FAZ vom 8.7.82: "Buthelezi, herausragender

Oppositionspolitiker des Landes, hat die Urteile erstrit-

ten ..." Von Lucius verweist auf einen ahnlichen Verfas-

sungsstreit in den funfziger Jahren, als die Regierung

durch mehrere "Verfassungsmanipulationen" die Gerichte

umging und den Entzug des Wahlrechts fur Farbige durch-

setzte. Er hofft, daB die Botha-Regierung einen solchen

"verhangnisvollen Fehler" nicht wiederholt. In einer posi-

tiven SchluBbemerkung jedoch bekundet von Lucius: "Ganz

beilaufig haben die Gerichtsentscheide belegt, daB Sud-

afrika entgegen landlaufiger Vorstellung kein totalitarer

Staat ist". (Siehe "Stammstaaten", S.128)

Die SZ vom 9.7.82 stellt unter der Rubrikuberschrift "Ak-

tuelles Lexikon" die Gebietsabtretung aus der Sicht Swazi-

lands wie folgt dar: Die Abtretung dieses Landstrichs soll

"dem weitgehend von Sudafrika abhangigen Binnenstaat sud-
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lich von Mocambique ein(en) Zugang zum Indischen Ozean"

ermoglichen. Damit sollte der Nachbarstaat "flir eine Wirt-

schaftsgemeinschaft der Staaten im slidlichen Afrika unter

Flihrung der Industriemacht Slidafrika gewonnen werden".

Am 30. September entschied der Oberste Gerichtshof in

Bloemfontein gegen die slidafrikanischen Behorden und wies

sie an, den Ingwavuma-Distrikt nicht aus KwaZulu auszuglie-

dern, weil "Slidafrika die gesetzgebende Korperschaft des

Stammesgebietes nicht zu dem Ausgliederungsvorhaben befragt

habe". So wurde in der FAZ und Welt am 1.10.82 berichtet.-- ---

In der SZ und FR erschienen ahnlich lautende Presseagen-

turmeldungen; in der Wochenpresse jedoch gab es keinen

Hinweis auf diesen Streit zwischen Justiz und Regierung.

Ein ProzeB gegen drei Mitglieder des verbotenen "African

National Congress" wurde am 6. August mit dem Todesurteil

der Angeklagten beendet. Das Gericht sprach die drei des

Hochverrats schuldig wegen Beteiligung an mehreren Anschla-

gen auf strategische Installationen in Johannesburg und

Pretoria. Meldungen liber die Todesurteile erschienen in der

FR am 6.7., der SZ am 9.8. und der FAZ am 12.8. Uber den

Verlauf des Prozesses wurde in keiner der untersuchten

Zeitungen berichtet, wohl aber liber anschlieBende Bemlihun-

gen der Anti-Apartheid-Bewegung in Bonn und der UNO, die

Todesurteile zu verhindern.
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Mehrere andere Prozesse wurden in Kurzmeldungen erwahnt:

Der Freisprueh eines wegen Mordes an drei Sehwarzen ange-

klagten Polizisten, das Todesurteil der Morderin Maureen

Smith sowie Freilassung mehrerer politi seher Gefangener,

darunter aueh die vorzeitige Entlassung des Diehters

Breyten Breytenbaeh aus der Haft.

Unter der Subkategorie "Verhaftungen" wurden 17 Artikel

gezahlt, allerdings mit sehr geringem Umfang. Hier handelt

es sieh, mit einer Ausnahme, nur urnKurzmeldungen, die von

der Festnahme von Gewerksehaftlern, Blirgerreehtlern,

"weiBen Rassistenflihrern", "Blirgerreehtsaktivisten" und den

45 Seyehellen-Soldnern beriehten. Der eine umfangreiehere

Berieht ersehien in der FAZ vom 13.12.82 liber die Festnahme

von Flihrern der Afrikaaner Widerstandsbewegung (AWB), die

der Slidafrika-Korrespondent der FAZ Andreas Razumovsky als

eine der "berliehtigsten reehtsradikalen" Organisationen des

Landes bezeiehnet, deren Ziel es sei, dureh "Fasehismus,

Totalitarismus und bewaffneten Aufstand ... die Gefahr der

Entmaehtung der weiBen Rasse ... zu verhindern". Dies

Vorhaben der Regierung, aueh gegen reehtsextreme Gruppen

vorzugehen, die die Sieherheit des Landes bedrohen, wird

hier begrliBt, jedoeh konne es sieh aueh nur urn einen

Versueh der Regierung handeln, "urnvor aller Welt zu

demonstrieren, daB sie gegen Reehte ebenso vorgeht wie
gegen Linke".
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"Fast 100 Gebannte in Sudafrika", "Kritiker der Apartheid

abermals 'gebannt''', "Bann nach 20 Jahren zu Ende", "Beyers

Naude erneut gebannt", "EKD-Protest gegen Bann", "Der Bann

uber Dr. Beyers Naude beunruhigt selbst Afrikaner". So

lauten einige der Uberschriften der zehn unter dem Stich-

wort "Hausarrest" gezahlten Artikel, die einen Umfang von

980 cm2 ergaben. Acht dieser Berichte erschienen in der FAZ

und FR. Die Mehrheit handelt von Dr. Beyers Naude, dem

ehemaligen Direktor des Christlichen Instituts, dessen als

"Bann" bezeichneter Hausarrest am 28. Oktober fur drei

Jahre verlangert wurde. "Eine offizielle Begrundung fur den

neuen Bann ... gibt es taus Grunden der Staatssicherheit

nicht''', berichtet die FR am 30.10.82. Scharf gegen den

Hausarrest sprechen sich auch Dorothea Razumovsky im DS vom

7.11.82 und Andreas Razumovsky in der FAZ vom 16.12.82 aus.

Die FR (13.11.82) zitiert einen Protestbrief der EKD an den

sudafrikanischen Ministerprasidenten, in dem die erneute

dreijahrige "Bannung" des Theologen als "Freiheitsberau-
bung" verurteilt wird.

Dorothea Razumovsky berichtet uber die Reaktion der sud-

afrikanischen Zeitungen, daB "selbst afrikaanssprachige

Zeitungen ... Zweifel und Kritik an der Entscheidung des

sudafrikanischen Ministers fur Recht und Ordnung" geauBert

hatten. Sie interpretiert diese Erneuerung des Hausarrests

als "Kollektiv-Rache eines Volkes an einem Verrater seiner

Ideen und Ziele", der es gewagt habe, die Erwahltheit der

orthodoxen Afrikaaner-Elite zu bezweifeln. Diese Entschei-
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dung des Ministers kanne, so Razumovsky, dazu fuhren, "daB

jenen wohlmeinenden Sudafrikanern und Beobachtern von

auBen, die bisher bereit waren, den Reformansatzen eine

reelle Chance zu geben, jeder Glaube an die ehrliche

Reformbereitschaft dieser Regierung genommen wird".

Andreas Razumovsky (FAZ 16.12.82) auBert seine Kritik an

dem Hausarrest, indem er diese MaBnahme als "selbstherr-

lich", "willkurlich" und unvereinbar "mit jeglichem Begriff

von Rechtsstaatlichkeit" bezeichnet. Es handle sich hier urn

eine "Jagd ... auf Ideen", die durch keine "PolizeimaBnah-

men, 'Verbannungen', willkurliche Einsperrungen auf die

Dauer" unterdruckt werden kannen.

2.5.6 Krieg und Unruhen

Die Berichterstattung uber dieses Thema ist sehr umfang-

reich: 121 Artikel (9,1% der Gesamtzahl) mit einem Umfang

von 11931 cm2 (7,5% des Gesamtumfangs). Damit steht "Krieg

und Unruhen" bezuglich Anzahl und Umfang der Artikel in der

Rangordnung der Themen an 6. Stelle. Folgende Subkategorien

wurden unterschieden:

Krieg in Namibia,

Angola-Einfall,

Lesotho-Einfall,

Mocambique-Grenzkonflikt,

Zimbabwe-/Botswana-Konflikt,
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Sabotage/Terrorismus,

Seychellen-Putschversuch,

Interne Unruhe/Aufstand (siehe Tabelle 10).

Der Krieg gegen Swapo-Kampfer im Norden Namibias (29 Bei-

trage mit einem Umfang von 3389 cm2) und die Einfalle

slidafrikanischer Truppen nach Slidangola (39 Beitrage mit

einem Umfang von 3805 cm2) erbrachten mehr als die Halfte

der Artikel in dieser Kategorie.

Auffallend ist, daG die Artikel liber die Einfalle nach

Angola trotz ihrer Menge nicht sehr umfangreich sind. Das

gilt besonders flir die Tagespresse, wo der langste Bericht

einen Umfang von 197 cm2 hat. Mit zwei Ausnahmen gab es in

den Tageszeitungen lediglich Nachrichtenagenturmeldungen zu

diesem Thema. Nur der Slidafrika-Korrespondent der FAZ

auGerte sich in zwei klirzeren Berichten (97 und 134 cm2) zu

den Militarinterventionen; er fallt aber kein Urteil liber

deren Legitimation, bekundet jedoch seinen Zweifel liber die

"Hoffnung auf eine langere Beruhigung im Kampfgebiet" nach

den erfolgreichen Feldzligen der slidafrikanischen Streit-

krafte im August und November 1981 (FAZ 8.1.82).

Aus den verschiedenen Presseberichten laGt sich ableiten,

daG es im Jahr 1982 mindestens 10 Uberfalle auf angolani-

sches Gebiet gegeben haben muG, darunter eine langere

intensive Aktion, die etwa zwischen dem 10. und 26. August

stattfand. Uber diesen Interventionsfall wird in den vier
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Tageszeitungen ausfuhrlich berichtet. In der FAZ und FR

erschienen je 2 Berichte, in der SZ 4 und in der Welt 3;

und zwar handelt es sich hier urnMeldungen verschiedener

Nachrichtenagenturen aus Windhoek, Luanda, Lissabon,

Pretoria, Johannesburg, Maputo und Kapstadt, die in ihren

Angaben bezuglich Truppenstarken, Verlusten und in der

Kampfbeschreibung weitgehend ubereinstirnrnen und im Wortlaut

zum Teil identisch sind. Als Beispiel konnen die Berichte

der FAZ, FR, SZ und Welt vom 12. August dienen, die einen

"VorstoB sudafrikanischer Truppen gegen Stutzpunkte der

Sudwestafrikanischen Volksorganisation (SWAPO) in Angola"

melden. Die FR und ~ benutzten dazu AP-Meldungen, wahrend

die FAZ AFP-/AP- und dpa-Quellen angibt und die Welt noch

eine vierte Quelle, Reuter. 1m Umfang variieren die Artikel

nur sehr gering, zwischen 125 und 197 cm2, im Umbruch sind

sie jedoch sehr verschieden. Die FAZ beschrankt sich auf

eine Spalte und hat auch die kurzeste Uberschrift, in der

das Wort "Sudafrika" nicht erwahnt wird: "Mehr als 300 Tote

bei Kampfen in Angola". Der Bericht der FR hingegen, der

nur 12 cm2 umfangreicher ist, erstreckt sich mit einer

groBen zweizeiligen Uberschrift uber 4 Spalten "VorstoB

sudafrikanischer Truppen gegen SWAPO in Angola ...", wahrend

die SZ mit dem langsten Artikel und einer dreispaltigen

doppelzeiligen Schlagzeile "Sudafrikaner fallen erneut in

Angola ein ..." und die Welt in zwei Spalten eine dreizei-

lige Schlagzeile bringt "Sudafrika fuhrt Schlag gegen Swapo

in Angola ..." Somit wird diesem Vorfall trotz weitgehender

inhaltlicher Ubereinstimmung sehr unterschiedliche Promi-

nenz und damit auch Wertung erteilt.
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Zu den sudafrikanischen Angriffen auf Sudangola erschienen

in der Wochenpresse zwei Artikel, im DS vom 4.4.82 und 1m

Vorwarts vom 26.8.82. Beide sind auBerst kritisch und

verurteilen die sudafrikanischen Aktionen. Reinhold Meyer

(Vorwarts) spricht von "militarischer Arroganz" und "sud-

afrikanischer Aggression", die "Militarlogiker in Pretoria

... wieder einmal als Pdiventivschlag" gegen SWAPO darstel-

len, von "sudafrikanischen Bomben auf SWAPO-Fluchtlings-

lager" als Versuche Pretorias, "das politische Umfeld im

sudlichen Afrika zu destabilisieren, urn sich als einziger

Ordnungsfaktor und Bollwerk gegen den Kommunismus anzubie-
ten" .

Meyer sieht sogar die Moglichkeit eines von Sudafrika

geplanten Putsches gegen die Regierung in Luanda und be-

hauptet, daB nur sudafrikanische Aggression, "Bomben auf

SWAPO-Fluchtlingslager", und "Unnachgiebigkeit hinsichtlich

strittiger Fragen" einem Waffenstillstand im sudlichen

Afrika im Wege standen: "Pretoria kann am PulverfaB sud-

liches Afrika ungestraft zundeln".

Helmut Reuschle (DS) berichtet unter der Schlagzeile

"Bomben auf ein Hospital" von einem Besuch im sudlichen

Angola mit einer Delegation des Okonomischen Rates der

Kirchen und der Gesamtafrikanischen Kirchenkonferenz.

In diesem Artikel beurteilt er das "Fluchtlingselend" und

die "Wirtschaftskatastrophe" als "Folgen sudafrikanischer
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Ubergriffe in Angola". "Machtlose Zeugen" haben ihm von der

Grausamkeit der sudafrikanischen Ubergriffe erzahlt. Die

Sudafrikaner werden als ungemein grausam und brutal darge-

stellt. Selbst die Neutralitat des Internationalen Roten

Kreuzes wurden sie verachten. 1m Hospital von Lubango

erlebt Reuschle folgendes:

Der Chefarzt fuhrt uns an das Bett eines Mannes, In

dessen Schadeldecke eine tiefe Wunde klafft. Der Mann

versteht uns, kann aber selbst nicht mehr sprechen.

Der Arzt hebt die Decke hoch und zeigt auf die

Beinstumpfe. Die Sudafrikaner haben ihm, als er flie-

hen wollte, die FuBe abgehackt ... Ein Lastwagen

transportierte Medikamente und medizinische Gerate. Er

wird bombardiert und vernichtet. Ein Vertreter des

Internationalen Roten Kreuzes bestatigt spater, daB

die Kennzeichnung des Wagens keinerlei Garantie fur

Sicherheit und Neutralitat biete.

Reuschle schildert die Not und das Elend in Angola als

Folge der sudafrikanischen Aktionen, hauptsachlich gegen

wehrlose zivilisten: "Die Fluchtenden - Frauen, Kinder und

Manner - werden aus Kampfhubschraubern mit Maschinengeweh-

ren beschossen." Er unternirnrntkeinen Versuch, dem Leser

die politische Lage im sudlichen Afrika verstandlich zu

machen, sondern spricht nur den emotiven Bereich an,

anscheinend urnMitleid fur die Leidenden und finanzielle

Unterstutzung fur die Kirche zu erwecken, die ein "Kata-

I
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strophenprogramm im Umfang von zwei Mi11ionen Mark" an-

strebt.

Ebenso umfangreich wie die Berichterstattung zu den slid-

afrikanischen Ango1a-Uberfa11en ist auch die Darste11ung

des Krieges innerha1b Namibias in 29 Berichten (Gesamt-

umfang 3389 cm2), von denen die meisten in der SZ und Welt

erschienen. Hier hande1t es sich urnBerichte von Kampfen

zwischen slidafrikanischen und SWAPO-Truppen ("Kampfe im

Norden Namibias", FAZ 20.4.82; "Guerillas starten Genera1-

offensive in Namibia", Welt 19.4.82), Opferstatistiken

("Slidafrikaner erschieBen Kubaner", SZ 7.1.82; "1981 in

Namibia 1500 Tote", ~ 12.3.82) und Fo1tervorwlirfe gegen

die slidafrikanischen Truppen ("Katho1ische Bisch6fe spre-

chen von Fo1ter in Namibia", FAZ 25.5.82; "'Leichen werden

durch die DorfstraBen gesch1eift''', FR 15.2.82; "Nach Fo1-

ter mit Sacken liber dem Kopf ins Wasser geworfen", FR

21.5.82; "Statt Schutz Terror?", Welt 15.2.82), denen in

der FR besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Der Umfang der Subkategorie "Krieg in Namibia" (3389 cm2)

ist vor a11em auf zwei ausflihr1iche Artike1 zurlickzuflihren,

die zusammen schon die Ha1fte des genannten Umfangs erge-

ben. In der SZ vom 13.12.82 erschien von Stefan Klein ein

sehr emotiona1er Bericht liber den slidafrikanischen "Terror

im Land der Ovambos" mit der Sch1agzeile "Wenn Angst die

Emotionen t6tet". Ausgehend von einem Gottesdienstbesuch lm

Ovambo1and schi1dert er ein "Protoko11 des Schreckens",
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indem er durch Gesprache eingebrachte Informationen uber

Gewalt und Tortur der sudafrikanischen Truppen als Gedanken

der am Gottesdienst teilnehmenden Ovambos darstellt, die in

der Predigt zu Vergebung und Versohnung ermuntert werden

und daruber keinerlei Wut oder Zorn zum Ausbruch bringen:

... nach diesen grauenvollen Erfahrungen sitzt er nun

hier und begehrt nicht wutend auf, als vorne an der

Kanzel das Wort 'Vergebung' fallt?

Urndie Ursachen des Krieges und der Gewalt in Namibia zu

verdeutlichen, gibt Klein einen historischen Uberblick von

der deutschen Kolonialzeit bis zur Gegenwart. Sudafrika als

Treuhander habe das vom Volkerbund zur Verwaltung uberge-

bene Gebiet "ungeniert ausgebeutet" und es "nach dem heimi-

schen, rassistischen Muster zu einem Zwei-Klassen-Staat"

geformt. Er fahrt fort:

Als Reaktion auf das von Sudafrika institutionali-

sierte Gewaltsystem begann die SWAPO, die sich zu-

nachst als reine Ovambo-Organisation fur die Rechte

der ausgebeuteten und unterdruckten Wanderarbeiter

eingesetzt hatte, 1966 den militarischen Kampf fur ein

freies und unabhangiges Namibia.

Da die SWAPO eine Bewegung der Ovambos sei, konne sie sich

unauffallig unter die Bevolkerung mischen. Daher richte

sich der Kampf der Sudafrikaner gegen die gesamte Bevolke-
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rung: "Terror gegen das Volk der Ovambos ist somit zu einem

wesentlichen Teil der sudafrikanischen Strategie geworden".

Klein nennt einige der "brutalen VergeltungsmaBnahmen",

durch die auch die Kirche stark belastet werde, indem "ihre

Gebaude zerstort, ihre Mitglieder gefoltert und ihre Got-

tesdienste immer wieder gewaltsam zerstort" wurden. Aller-

dings gibt er zu, daB auch die SWAPO Gewaltmethoden be-

nutzt, "urn sich etwa an Kollaborateuren zu rachen". Doch

sei das Urteil der Bevolkerung fast immer eindeutig: "AIle

Greueltaten werden den Sudafrikanern angelastet~"

Klein bringt dem Leser nahe, daB die sudafrikanischen

Truppen von den Ovambos ungewollt sind und auf brutalste

Weise versuchen, die einheimische Bevolkerung "gefugig" zu

machen. Er kommt zu dem Ergebnis, daB dadurch genau das

Gegenteil erreicht wurde: "Die Sympathie fur die SWAPO wird

steigen."

Der Bericht von Holger Dohmen (DS 23.5.82) befaBt sich mit

dem Konflikt zwischen der SWAPO und den sudafrikanischen

Streitkraften. Er spricht von Toten und Verwundeten auf

beiden Seiten, sieht aber die Kampfer der SWAPO als dieje-

nigen, die "verunsichern, die Menschen murbe machen,

intimidieren, einschuchtern, verangstigen". 1m AnschluB an

einen einwochigen Besuch in Namibia versucht Dohmen nicht

nur die Kriegssituation zu beschreiben, sondern auch die

Ursachen des Konfliktes zu analysieren. Er stellt die

verschiedenen lnteressengruppen des Landes dar, die vielen
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Parteien und Bevolkerungsgruppen, die Stidafrikaner und die

SWAPO, die sehr divergierende Ansichten haben tiber ein

unabhangiges Namibia. Dohmen sieht eine zunehmende "Verhar-

tung der Fronten", die zeige, "da!3 es in Namibia zunehmend

urnMacht geht und weniger urneinen demokratischen Unabhan-

gigkeitsproze!3".

An dritter und vierter Stelle stehen Artikel tiber Sabotage

und Terrorismus (22 Artikel mit Umfang 1510 cm2) und den

Einfall nach Lesotho (19 Artikel mit Umfang 2293 cm2). In

den Artikeln unter der Subkategorie "SabotagejTerrorismus"

wurden acht verschiedene Ereignisse in den Medien erwahnt.

Der gro!3te Teil der Berichte handelt von Bombenanschlagen

auf Eisenbahnanlagen, Benzinlager und Gebaude, darunter

auch der Anschlag auf das Kernkraftwerk Koeberg bei

Kapstadt, der als einziges Ereignis in allen vier Tageszei-

tungen gemeldet wird. Auch im Spiegel (27.12.82) erschien

ein Bericht dazu mit der Uberschrift "Lektion gelernt". Der

Bombenanschlag gegen das Kernkraftwerk am 18.12. wird hier

dargestellt als Vergeltungsma!3nahme des "African National

Congress" ftirdie Zerstorung von Unterktinften und L~gern

der militanten Nationalistenbewegung in Maseru (Lesotho):

"Stidafrikas Schwarze wehren sich". Der Erfolg der Regie-

rung, gegen die schwarze Bewegung vorzugehen, sei hierdurch

tief erschlittert worden, denn "schlimmer hatte die schwarze

Untergrundorganisation 'Speer der Nation' das tiberhebliche

burische Credo von der Unverletzbarkeit der letzten wei!3en

Bastion in Afrika kaum treffen konnen". Der Spiegel
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schlieBt seinen Bericht ab mit einem Zitat aus der "Rand

Daily Mail" (Johannesburg), das den Anschlag als Folge

sudafrikanischer Gewalt bezeichnet: "Der Kreis der Gewalt

hat sich wieder einmal geschlossen." In keiner Weise wird

der Sabotageakt verurteilt, er wird zwar auch nicht expli-

zit gutgeheiBen, aber durch die Darstellung dieser Tat als

Gegengewalt gibt sich doch eine Sympathie fur den ANC zu

erkennen.

Auch die FAZ nimmt zu diesem Vorfall Stellung in einem

Kommentar, der am 21.12.82 erschien. Die FAZ befurchtet

eine Zunahme solcher Gewalttaten, wenn die weiBen Sudafri-

kaner "der andersfarbigen Mehrheit das Gesprach uber eine

Machtteilung verweigern". Wenn es keinen "grundlegenden

Wandel im Lande" gibt, wurde die Zahl derer, "die Gewalt

gegen die weiBe Minderheit billigen", stets groBer. Die drei
anderen Tageszeitungen brachten lediglich Agenturmeldungen

von relativ geringem Umfang (50-100 cm2).

Am 9. Dezember griffen sudafrikanische Truppen die Quar-

tiere von ANC-Mitgliedern in Maseru, der Hauptstadt von

Lesotho, an. Es wurden bei dem Uberfall zwischen 30

(Bayernkurier) und 42 (SZ, Vorwarts) Menschen getotet.

Aufgrund dieses Ereignisses erschienen 17 Artikel innerhalb

von zwei Wochen in den vier untersuchten Tageszeitungen und

in zwei der Wochenzeitungen (Bayernkurier, Vorwarts). Die

Heftigkeit der Reaktion und die kategorische Verurteilung

dieses Unternehmens zeigen sich schon in der Formulierung
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der verschiedenen Schlagzeilen: "Kalkul der Falken" (FAZ

10.12.82), "Lunte verkurzt" (FAZ 11.12.82), "Sudafrika

uberfallt Lesotho" (FR 10.12.82), "Auf dem Weg der Gewalt"

(SZ 10.12.82), "Brutaler Schlag Pretorias" (Vorwarts

16.12.82).

In einem Kommentar der FAZ (10.12.82) wird die heftige

Kritik der Weltoffentlichkeit vorausgesagt und begrundet:

Wenn die sudafrikanischen Streitkrafte sich bei der

Abwehr angeblicher Bedrohungen durch 'Terroristen'

selbst terroristischer Mittel bedienen und dabei auch

noch das Volkerrecht verletzen, so muB das jede west-

liche Regierung verurteilen.

Andreas Banziger weist in der FR vom 13.12.82 auf die

moglichen Folgen des Uberfalls fur eine Losung des Namibia-

konfliktes. Den Verhandlungspartnern Sudafrikas wurde das

Verhandeln durch solches "Sabelrasseln" weiter erschwert

und sogar die amerikanischen Freunde wurden vor den Kopf

gestoBen. Auch die SZ (10.12.82) auBert ihre Enttauschung
uber den Vorfal1:

Die jungste Aggression muB all jene desillusionieren,

die immer noch glauben, Sudafrika wolle sein Rassen-

problem friedlich losen ... Der Weg der Gewalt bleibt

damit vorgezeichnet, von Losungen keine Spur.
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Am heftigsten ist die Reaktion im Vorwarts (16.12.82).

Reinhold Meyer bezeichnet den Vorfall als "Lehrstuck mili-

tarischer Machtarroganz". Einerseits gehe Sudafrika "direkt

militarisch vor unter brutaler MiBachtung der Rechte eines

souveranen Staates", urndie "erbitterten Gegner des Apart-
heidregimes" zu strafen. Andererseits wolle Sudafrika die

marxistischen Regierungen seiner Nachbarstaaten schwachen

durch die "Schaffung von Unsicherheit und durch wirtschaft-

liche Sabotage". Meyer sieht die Militaroperation als eins

der "Abenteuer Pretorias, die sich zu einer Destabilisie-

rung des gesamten sudlichen Afrika ausweiten". Aus diesem

Grunde fordert er den Westen zu scharfen MaBnahmen auf,

jedoch befurchtet er, daB die USA im Weltsicherheitsrat die

Sudafrikaner ungestraft lassen "und die weltweite morali-

sche Entrustung ohne wirksame Aktion verpufft".

Die Welt ist in ihrer Berichterstattung zu diesem Vorfall

erstaunlich knapp. Es erschienen nur zwei Meldungen, beide

von Nachrichtenagenturen. Am 10. Dezember lautete die Uber-

schrift des diesbezuglichen Berichts schlicht "Angriff in

Lesotho", ohne Verweis auf Sudafrika. Die vier Satze, aus

denen der Bericht besteht (25 cm2), erwahnen den Angriff,

den Tod von 30 "Freischarlern" und "mehreren" Zivilisten,

den Grund fur den Uberfall nach Angaben des Oberbefehls-

habers der Armee "der ANC habe mit der PLO Anschlage in der

Weihnachtszeit gep1ant" sowie auch das Urtei1 der Bundes-

regierung: "Bruch des Volkerrechts". Am 11.12.82 erschien

die zweite Agenturmeldung daruber, daB die UNO den Uberfal1
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verurteilt und Lesotho eine "Dringlichkeitssitzung" des

Weltsicherheitsrates gefordert habe. Es wird die Kritik der

Weltoffentlichkeit erwahnt sowie die sudafrikanische Sicht,

daB es sich "urneinen Praventivschlag gegen Terroristen"

handle.

Der Bayernkurier (25.12.82) erwahnt in einem Kommentar mit

der Schlagzeile "Kampf an zwei Fronten" den Einfall nach

Lesotho. Es wird ausgegangen von der Reaktion der Weltof-

fentlichkeit, zu der wohl auch die oben zitierten Medien

gehoren: Fur sie war "die Sachlage wieder einmal klar:

Gepeinigte Freiheitskampfer wurden abermals Opfer der abge-

feimten Schurken in Pretoria". Der Autor bekundet seine

Sympathie mit den Sudafrikanern, die sich im sudlichen

Afrika darum bemuhen, den "Weltrevolutions-Planen der,

Junger Lenins" entgegenzuwirken. Die Beschadigung des Kern-

kraftwerks Koeberg durch einen Bombenanschlag des ANC wird

im Zusarnrnenhangmit dem Eindringen der Sudafrikaner nach

Lesotho betrachtet. Die Begrundung dieser MaBnahme durch

den sudafrikanischen Generalstabschef, gegen die ANC-Lager
in Lesotho wegen bevorstehender Terrorakte vorzugehen,

wurde durch den Sabotageakt bestatigt. Da die Sudafrikaner

gegen Terroristen im eigenen Land und gegen "die Greuelpro-

paganda, mit denen der Kreml und seine Frontorganisationen

die ganze Welt uberschutten", zu kampfen haben, und wegen

des "Rohstoffreichtum(s)" der Region und der "geo-strategi-

sche(n) Bedeutung" des Landes konne der Praventivschlag

nicht verurteilt werden.
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Zu den drei librigen Subkategorien war die Anzahl der

Artikel sehr gering. Die 7 Artikel zum "Seychellen-

Putschversuch" befassen sich alle mit der vermuteten Betei-

ligung Slidafrikas am gescheiterten Staats streich auf den

Seychellen im November 1981. Nachdem am 30. Juli Minister-

prasident Botha die indirekte Beteiligung durch Lieferung

der Waffen zugegeben hatte, nahmen die Berichte zu dem

Thema ein Ende.

Bemerkenswert ist noch, daB die Anzahl der Artikel, sowie

der Umfang, liber "Interne UnruhejAufstand" auBerst gering

ist (zwei Artikel, zu 38 und 46 cm2). Ein Bericht in der

Welt (18.6.82) erwahnte "Unruhen am Soweto-Jahrestag", und

in der FR erschien unter dem Stichwort "aufgespieBt"

(7.3.82) ein Auszug aus einem Buch "Sozialpolitik in Slid-

afrika. Bericht liber eine Delegationsreise. Arbeitsring der

Arbeitgeberverbande der Deutschen Chemischen Industrie

e.V., Wiesbaden 1981, S.ll" mit folgendem Wortlaut:

Aus europaischer Sicht betrachtet ist das, was sich an

Unruhe hier (in Slidafrika) abspielt, vergleichsweise

harmlos. Eine innenpolitische Szene, wie sie sich etwa

zur Zeit in der Bundesrepublik darstellt, mit StraBen-

schlachten, Pllinderungen, Brandstiftungen und teil-

weise auch Geiselnahmen ist aus heutiger slidafrikani-

scher Sicht schlechterdings undenkbar. Der erkennbare

Einsatz von Polizei und Militar ist gering, verglichen

http://scholar.sun.ac.za



91

mit der Bereitstellung von Sicherungskraften in der

Bundesrepublik ebenso wie im ubrigen westlichen und

ostlichen Ausland.

2.5.7 Sport

Die Sportberichterstattung umfaBt etwa 5% der gesarnrnelten

Artikel: Die 70 Artikel zum Thema Sport bilden 5,37% der

Gesamtzahl; deren Umfang von 7662 cm2 entspricht 4,8% des

Gesamtumfangs. Damit steht die Berichterstattung uber den

Sport, was die Anzahl der Artikel betrifft, an 7. Stelle

und was deren Umfang betrifft an 8. Stelle. Uber das Thema

Sport berichtet grundsatzlich nur die Tagespresse. Eine

Ausnahme bildet ein langerer, ausfuhrlich illustrierter

Artikel in der Quick (4.2.82) uber den sudafrikanischen

Grand Prix, ein Ereignis, uber das auch in den Tageszeitun-

gen sehr umfangreich berichtet wurde. Folgende Subkatego-

rien wurden unterschieden:

Ereignisse/Ergebnisse,

Auslandische Sportler nach Sudafrika,

Sportboykott,

Rassentrennung,

Sonstiges (siehe Tabelle 11).

In der Subkategorie "Sportereignisse/-ergebnisse" (29

Artikel mit einem Umfang von 4607 cm2) befinden sich 22

Artikel mit einem durchschnittlichen Umfang von 189 cm2
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uber den sudafrikanischen Grand Prix in Kyalami am 23.

Januar, die in einem Zeitraum von funf Wochen erschienen,

angefangen mit einem Unfall bei einer Testfahrt (Welt
15.1.82) bis zum Entscheid des Sudafrikanischen Automobil-

Verbandes, daB der Lizenzentzug von 29 Fahrern nach dem

Rennen illegal gewesen sei und annulliert werde (FAZ und SZ

22.2.82). Die groBe Zahl der Artikel ist zuruckzufuhren auf

einen Fahrerstreik zwei Tage vor dem Rennen, eine Ankundi-

gung der Veranstalter, das Rennen zu verschieben, und den

Lizenzentzug der Fahrer durch die FISA wegen des Streiks.

Das anscheinend auBerordentlich groBe Interesse der Weltof-

fentlichkeit an dem Autorennen wird in einem Kommentar in

der SZ erlautert:

Grand-Prix-Rennen konnen etwas Aufregendes sein, neh-

men im breiten Angebot von FuBball uber Tennis bis zum

Boxen eine vorrangige Stellung ein. Der Faszination

des Spektakels, das 26 hochmotorisierte und techni-

sierte Ungetume auf breiten Gummiwalzen bieten, kann

sich kaum ein Augenzeuge entziehen. Die Atmosphare urn

die Manner, die diese Fahrzeuge beherrschen wollen,

hat ohne Zweifel ihren besonderen Reiz. (SZ 25.1.82)

Kritik an der Tatsache, daB das Rennen in Sudafrika statt-

fand, wurde in keinem der 29 Artikel gemeldet. Es lassen

sich jedoch zwei Hinweise auf die politische Situation in

Sudafrika feststellen. In der FAZ vom 22.1.82 heiBt es:
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Die Sudafrikaner verfolgen das Gerangel hinter den

Kulissen mit Gelassenheit. In diesem Land kennt man

sich aus mit Ultimaten, Boykotten und Sanktionen.

Selten genug, daB die Welt des Sports, die Sudafrika

sonst meidet wie einen Aussatzigen, zwischen Pretoria

und Kapstadt zu Gast ist. Denn Sportkontakte mit den

Sudafrikanern fuhren in der Regel zu komplizierten

internationalen Verwicklungen.

Auch die SZ bekundet ihre Sympathie mit den Sudafrikanern

und betont die Wichtigkeit des Grand-Prix-Rennens fur das

Land:

In dem von der ubrigen internationalen Sportwelt iso-

lierten Land der Apartheid am auBersten Ende eines

sich im Umbruch befindenden Kontinents ist ein Rennen

wie dieses ... die Moglichkeit zur Selbstdarstellung.

(SZ 25.1.82)

Die anderen sieben Artikel unter dieser Subkategorie sind

hauptsachlich Kurzmeldungen mit einem durchschnittlichen

Umfang von 64 cm2. Zwei berichten von einem Sieg des

sudafrikanischen Tennisspielers Johan Kriek, ein weiterer

von einer Verletzung bei einem Turnier, und jeweils einer

uber einen neuen Weltrekord im Segelfliegen, einem Motor-

radunfall in Kyalami und einem Sieg des Boxers Charlie

Weir.
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In der Subkategorie "AusUindische SportIer nach Sudafrika"

wurden 14 Artikel mit einem Gesamtumfang von 521 cm2

gezahlt. Das entspricht einem Durchschnitt von 37 cm2. Vier

Sportarten werden erwahnt: Kricket, FuBball, Ringen und

Rugby. Am umfangreichsten (5 Berichte) ist die Berichter-

stattung uber die Tournee im Juli von vorwiegend britischen

BerufsfuBballern, die nach drei Spielen abgebrochen wurde,

da die Tour in Kreisen schwarzer FuBballanhanger auf Wider-

stand stieB und die Besucherzahl bei den ersten drei

Spielen "weit hinter den Erwartungen zuruck" blieb (FR

22.7.82). Auch die Reise von zwolf prominenten Kricket-

Spielern im Marz erregte Aufsehen. Die Nachricht von der

Reise war "mit einem Sturm der Entrustung aufgenommen

worden" (FAZ 3.3.82) und fuhrte schlieBlich zum AusschluB

der Spieler aus der englischen Nationalvertretung fur drei

Jahre. Die drei Berichte uber die Tour erschienen aIle in

der FAZ. Von der Tour selbst wird jedoch nichts erwahnt,

nur die Kritik des Auslands wird beschrieben. Auch zwei

Meldungen uber den Besuch von zwolf amerikanischen Ringern

(FR 7.8.82 und FAZ 9.8.82) berichten von "einer drohenden

Sperre.auf Lebzeiten".

Von den neunzehn Artikeln der Subkategorie "Sportboykott"

erschien mehr als die Halfte in der FAZ. Bei den Berichten

in der FAZ, ~ und Welt handelt es sich ausschlieBlich urn

Kurzmeldungen (maximal 94 cm2) uber Visaverweigerung fur

sudafrikanische SportIer, Suspendierung Sudafrikas aus

internationalen Sportverbanden, Sperrung von auslandischen
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Sportlern, die Slidafrika besuchten, und die Veroffent-

lichung einer "Schwarzen Liste" jener Sportler und Lander

mit Sportkontakten zu Slidafrika durch die UN. Die FAZ

berichtet von zwei Ausgaben dieser "Schwarzen Liste". Die

erste wurde Anfang Marz herausgegeben (FAZ 2.3.82) und

enthalt Namen bekannter Sportler, darunter die der Tennis-

spieler Vitas Gerulaitis und Virginia Wade und des promi-

nenten in der Sowjetunion geborenen Schachspielers Viktor

Kortschnoi. Eine zweite Liste erschien Anfang November (FAZ

3.11.82 "Golfprofi Langer auf scpwarzer Liste der UN") mit

den Namen des bekannten deutschen Golfspielers Bernhard

Langer, des Formel-l-Weltmeisters Keke Rosberg aus Finnland

und des ehemaligen Weltmeisters Niki Lauda.

In der FR erschienen drei Kommentare unter der Rubrik

"Heute im Blickpunkt" liber den Sportboykott gegen Slidafrika

und die Bemlihungen der UN, durch die "schwarze Liste" die

Einhaltung des Sportboykotts zu fordern. Zwei Kommentare

(FR 3.3.82 "Der Sport als Don Quixote" und 4.11.82 "Doch

die im Dunkeln ... ") beziehen sich auf die Veroffentlichung

der "Schwarzen Liste", der dritte (FR 15.7.82) auf die

"doppelte Moral" einiger internationaler Sportverbande, die

"offiziell ... wegen der Apartheidpolitik keine Kontakte
zu Slidafrika" unterhalten. In dem Kommentar vom 3.3.82

beschreibt Dieter Hochgesand den Sport als "Don Quichote".

Er sieht es als notwendig, MaBnahmen gegen die weiBe

"Clique" in Slidafrika zu ergreifen, die "Menschen mit

schwarzer Hautfarbe" zwingt, "auf anderen Parkbanken" zu
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sitzen, "in anderen Bussen" zu fahren, gegen sie "diskrimi-

niert", sie "verhaftet", "totet" und "qualt". Der Sportboy-

kott allein konne jedoch nichts bewirken, erst recht nicht,

wenn der Wirtschaftsverkehr "mit Landern aus Ost und West"

die angestrebte Isolation immer wieder durchbreche: "Den

Sportlern mutet man Verzicht zu, die Wirtschaft treibt

gleichzeitig schwunghaften Handel."

Der Kornrnentarvom 4.11.82 prangert ahnliche MiBstande an,

die die Effektivitat des Sportboykotts beeintrachtigen,

denn "seit Jahren gelingt es listigen Veranstaltern, Wege

und vor allem Mittel zu finden, urnTop-Stars ans Cap (sic)

zu holen". In den "Zirkussportarten", wie Bianka Schreiber

Autorennen, Tennis und Golf bezeichnet, ginge es den

Verbanden "nur urnGeld und Image". Da die Sportler diejeni-

gen seien, die schlieBlich darunter leiden, wenn sie nach

Sfidafrika fahren, sollten "vor allem die honorigen Herren,

die mit doppeltem Boden arbeiten" auch "'schuldig gespro-

chen' werden". Die Kritik, die in diesen drei Kornrnentaren

geauBert wird, laBt sich mit folgendem Zitat zusarnrnenfas-

sen: "Apartheid hin oder her: Wenn's urnGeld geht sind

Rassenkonflikte Nebensache." (FR 15.7.82)

Insgesamt sechs Berichte befassen sich mit der "Rassentren-

nung" im sfidafrikanischen Sport. Zwei Berichte im Umfang

von 31 cm2 erschienen mit identischem Wortlaut sowohl in

der FAZ als auch in der SZ: In einem Bericht (SZ 8.9.82 und-- --

FAZ 10.9.82) wird das Ergebnis einer Untersuchung des

http://scholar.sun.ac.za



97

slidafrikanischen "Forschungsrats" genannt, wonach die Mehr-

heit aller Slidafrikaner "in einem Sport ohne Rassenschran-

ken einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der zwischen-

menschlichen Beziehungen in Slidafrika" sehe. In der FAZ

erschien dazu die Uberschrift "Slidafrikaner gegen Apartheid

im Sport", in der SZ stand der Bericht ohne Uberschrift.

Der andere Bericht kommt von der Deutschen Presse-Agentur

in Johannesburg und erschien in beiden Zeitungen am 27.

Dezember. 1m SZ-Bericht wurden einige Klirzungen vorgenommen

jeweils am Ende von Absatzen, die aber die Aussage des

Berichtes nicht bedeutend veranderten, daflir wurde eine

langere Uberschrift mit einem kurzen Vorspann vorange-

stellt, so daB die Berichte schlieBlich im Umfang nahezu

gleich sind, ca. 500 cm2. Die unterschiedlichen Uberschrif-

ten jedoch verleihen den Berichten verschiedene Schwer-

punkte. Die ~ bringt die Schlagzeile "Slidafrika gerat

sportlich immer mehr in die Isolation - 20 Jahre lang ein

Zankapfel des Weltsports", die FAZ "Veranderungen in Slid-

afrika: Der Sport als Kampfmittel gegen die Apartheid". Der

Bericht zeigt, welche Rolle der Sport in Slidafrika spielt

bezliglich der Abschaffung der Apartheid, wie es dazu kam,

daB der Sportboykott gegen Slidafrika verhangt wurde, welche

Einstellungsanderungen bei den Slidafrikanern in bezug auf

gemischtrassigen Sport in den letzten Jahren stattfanden

und welche Veranderungen noch stattfinden mliBten, damit

Slidafrika wieder "'Mitglied der internationalen Sportfami-
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lie'" (aus einem Zitat von Manikum Pather, dem General-

sekretar von SACOS) werden kann.

2.5.8 Medien

Zum Thema "Medien" erschienen in den untersuchten Zeitungen

und Zeitschriften insgesamt 27 Artikel (2,0% der Gesamtan-

zahl) mit einem Umfang von 3653 cm2 (2,3% des Gesamtum-

fangs). Sowohl bezuglich der Haufigkeit als auch in bezug

auf den Umfang nimmt die Berichterstattung uber "Medien"

von den 20 Themen den 13. Platz ein. Die 27 Texte sind nach

folgenden Subkategorien geordnet:

Fernsehen und Rundfunk,

Presse,

Zensur (siehe Tabelle 12).

Neun der 27 Berichte uber die Presse, die zwischen dem 2.

und 11. Februar erschienen, befassen sich mit den Vorschla-

gen der Steyn-Kommission, einem im Jahre 1980 von der

Regierung eingesetzten SonderausschuB unter dem Vorsitz des

Oberrichters Steyn, "der die Frage zu ergrunden hatte, ob

'das Verhalten der Massenmedien den Bedurfnissen und den

Interessen der sudafrikanischen Gemeinschaft nutzt'" (FAZ

4.2.82). Die deutschen Zeitungen, sowie die sudafrikani-

schen, die sie zitieren, sehen die Vorschlage der Steyn-

Kommission als Versuch, die Pressefreiheit zu beschneiden,

und reagieren darauf mit energischer Vehemenz: "Der Steyn

http://scholar.sun.ac.za



99

des AnstoBes" lautet eine Schlagzeile der FAZ (6.2.82),

"Wachhund im Wurgegriff" heiBt es in der FR (11.2.82),

"Sudafrikas Presse sieht sich bedroht" schreibt die Welt

(3.2.82), "Das letzte Wort hat der Zensor" lautet die

Uberschrift eines Berichtes im DS vom 7.2.82. In dem 1367

Seiten fullenden Bericht der Kornrnissionwird ein Rat fur

Journalisten empfohlen, der die Tatigkeit von sudafrikani-

schen Journalisten und Auslandskorrespondenten uberwachen

soll. Ferner wird vorgeschlagen, einen Journalistenverband

zu grunden, dessen Zugehorigkeit als Voraussetzung fur die

Berufsausubung zu gelten habe. Die Tatsache, daB der

"Generalrat fur Journalisten" Geldstrafen oder sogar Aus-

schluB aus dem Berufsverband verhangen durfe, wenn gegen

den "Code of Conduct" verstoBen wird, war ein Ausloser fur

heftige Kritik und fuhrte im In- und Ausland zu Vergleichen

"mit der Reichsschriftumskarnrner der deutschen NS-Jahre, mit

Mussolinis ahnlicher Institution und, aktueller, mit dem

sowjetischen Journalistenverband" (FAZ 4.2.82).

"In Sudafrika sollen unbequeme Journalisten mundtot gemacht

werden und die liberale Oppositionspresse des Landes an die

Kandarre genommen werden" lautet es im Vorspann eines

Kornrnentarsin der FR vom 11.2.82, in dem die Reaktion der

betroffenen Zeitungen ausfuhrlich genannt wird: "'Das Ziel

ist, nur der Regierung angenehme Nachrichten zu den Sud-

afrikanern und in die AuBenwelt gelangen zu lassen'''. So

ein Zitat des stellvertretenden Chefredakteurs der "Rand

Daily Mail". Es geht bei allen Reaktionen auf den Bericht
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der Steyn-Kommission vorwiegend urneine Verurteilung der

"Maulkorb"-MaBnahmen, "diese ungeliebte Opposition endglil-

tig zum Schweigen zu bringen" (DS 7.2.82). Lediglich

Andreas Razumovsky in der FAZ vom 6.2.82 nennt auch andere

Aspekte des Steyn-Berichts, denen sonst wenig Beachtung

geschenkt wird:

DaB der Bericht auf seinen 1367 Seiten ein zum Teil

fesselndes Bild des gegenwartigen Slidafrika vermit-

telt, daB er gerade etwa flir unbedarfte Auslander

hochst bemerkenswerte, keineswegs bloB negative Ein-

blicke in die Denkweise des gebildeten Afrikaanerdoms

gewahrt, wird dabei unter den Tisch fallen, eben so wie

der merkwlirdige Umstand, daB dieser Bericht zwar in

pedantischer Ausflihrlichkeit die Probleme der Boden-

erosion und der "schwarzen" Theologie abhandelt, aber

das eigentlich Auszusetzende an ihrem Gegenstand, eben

die merkantile Provinzialitat der Zeitungen Slidafri-

kas, mit keinem Wort erwahnt. Flir subtilere Erwagungen

scheint zur Zeit kein Raum vorhanden zu sein; die

Fronten sind emotionalisiert; Kampfgeschrei und Waf-

fengeklirr geben den Ton an; in den ersten Tagen nach

der Bekanntgabe des Steyn-Reports beschaftigt jeden-

falls kein anderer Gegenstand die Zeitungen des Lan-

des.

Zwei weitere Berichte erschienen zur Subkategorie "Presse":

In der FAZ vom 3.9.82 berichtet Robert von Lucius liber die
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Entlassung des Chefredakteurs der Zeitung "Die Trans-

vaaler", Wimpie de Klerk. Er meint, die Entlassung "kundigt

einen Rechtsruck der afrikaanssprachigen Presse an" und sei

ein Anzeichen dafur, daB die Pressegruppe "Perskor", die

die Zeitung herausgibt, sich der Konservativen Partei des

Andries Treurnicht zuneige, wah rend die "Nasionale Pers"-

Gruppe weiterhin die Reformpolitik des Ministerprasidenten

Botha unterstutze. Der andere Bericht, eine dpa/AFP-Meldung

aus Johannesburg, erwahnt die 100-Jahr-Feier des sudafrika-

nischen Verlegerverbandes der National Press Union in

Grahamstown (Welt 21.10.82). Es wird vor allem aus der Rede

des Vorsitzenden des Internationalen Presse-Instituts,

eines Niederlanders, zitiert, der die sudafrikanische Re-

gierung auffordert, "der Presse des Landes keine weiteren

Beschrankungen aufzuerlegen", da es in Sudafrika "etwa

hundert Gesetze und Vorschriften gebe, die 'die Berichter-

stattung ~ber so viele fur das Funktionieren der Gesell-

schaft und des Staates wichtigen Themen verbieten'''.

Die 7 Artikel uber "Fernsehen und Rundfunk", aus der FAZ,

SZ, Welt und dem Spiegel, beziehen sich alle auf die

Einfuhrung eines zweiten Kanals am 1. Januar 1982 mit

Sendungen in den Sprachen Zulu, Xhosa, Tswana sowie Nord-

und Sudsotho. Die Reaktion der Zeitungen auf den neuen

Kanal ist auBerst scharf. In allen Berichten, von denen

zwei Agenturmeldungen sind (zwei sind Leserbriefe), wird

das Prinzip der getrennten Sprachen als Widerspiegelung
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"der Rassenideologie der weiBen Apartheid-Politiker"

(Spiegel 8.2.82) bezeichnet.

Das entspricht der Apartheid-Politik, die die schwarze

Mehrheit nicht als eine Nation betrachtet, sondern als

Angehorige verschiedener Volker.

So lautet die Reuter-Meldung in der SZ vom 2.1.82. Auch

Andreas Razumovsky (FAZ 8.1.82) beschreibt die Lage ahnlich

als "ein weiteres Element der allumfassenden Apartheid-

Politik. Deren fundamentaler Leitgedanke, 'getrennte Ent-

wicklung', ist, wie im gesamten sudafrikanischen offentli-

chen Leben, ja schon im staatlichen Medienwesen der weiBen.
Landesherren untereinander realisiert, (durch) nach

strengem Proporz geteiltes afrikaanses und englisches

Staatsfernsehen". Richard Williams (Reuter) (Welt 12.1.82)

unterstellt der Regierung sogar, "daB der zweite Kanal

dazu benutzt werden soll, ihre Politik der 'Homelands' und

deren Fuhrer zu propagieren".

Noch weiter in seiner Kritik geht Andreas Razumovsky, wenn

er die Produktion "Carmen" kritisiert, weil sie auf afri-

kaans gesungen wird, und dem Journalisten Percy Qoboza

gewissermaBen recht gibt, der sich spottisch freut auf

"'Cleopatra' auf shangaan, die 'Drei Musketiere' auf zulu,

'Samson und Dalila' auf swazi". Dieser Bericht Razumovskys

hatte zwei recht scharfe Leserbriefe zur Folge, einen vom

sudafrikanischen Botschafter in Bonn, Neil P. van Heerden,
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die seine Kritik an den mehrsprachigen Fernsehsendungen als

"abwegig" (FAZ 25.1.82) und "lacherlich" (FAZ 23.1.82)

bezeichnen.

Zur Subkategorie "Zensur" wurden neun Berichte gezahlt.

Drei davon (in FR, SZ und Welt) berichten uber die Aufhe-

bung des Verbots der Schallplatte "The Wall" der Rockgruppe

"pink Floyd", die "in den Jahren 1980 und 1981 zu einem

inoffiziellen Symbol der Rebellion der Studenten gegen die

Rassentrennung" geworden war (FR 6.9.82). Die anderen

Berichte melden die Einfuhrung neuer Zensurvorschriften,

die "ein liberalisierendes Element bedeuten" (FAZ 7.1.82),

die Anzahl der verbotenen Publikationen, einen VerstoG

dreier sudafrikanischer Journalisten gegen das Pressegesetz

und die Aufhebung des Verbots von Andre Brinks Roman

"Kennis van die aand".

2.5.9 Arbeit und Gewerkschaften

Das Thema "Arbeit und Gewerkschaften" steht mit 59 Textbei-

tragen (4,4% der Gesamtmenge) an 8. Stelle, wahrend nach

dem Umfang gemessen, der 5774 cm2 (3,6% des Gesamtumfangs)

betragt, es nur den 10. Platz in der Rangordnung einnimmt.

Fast zwei Drittel der Beitrage zu diesem Thema (36) wurden

der Subkategorie "Arbeitskonflikt, Streik, Unruhe" zugeord-

net (Die zwei anderen Subkategorien sind "Gewerkschaften"

und "Arbeit und Arbeitsbedingungen", siehe Tabelle 13).

Davon erschienen die meisten in der SZ (12) und nur vier in
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der Welt, wahrend in der Wochenpresse ein Beitrag lID

Vorwarts veroffentlicht wurde. Die Texte beziehen sich

hauptsachlich auf drei Ereignisse: einmal auf den Streik-

aufruf der Gewerkschaften zum Gedenken an den Tod Neil

Aggetts Mitte Februar (7 Artikel), zum zweiten auf Streiks

und Unruhen der Bergleute in Goldbergwerken bei Johannes-

burg in der ersten Juliwoche (14 Artikel) und auf Streiks

in Autowerken bei Port Elizabeth, vor allem bei VW, in den

Monaten April bis August (12 Artikel).

Am 11. Februar kam es zu einem halbstundigen Generalstreik,

den schwarze Gewerkschaften wegen des Todes von Neil Aggett

in Polizeihaft ausriefen. "Protest von Hunderttausenden in

Sudafrika" (12.2.82) lautet die Uberschrift eines von drei

In der FAZ zu diesem Thema erschienenen Berichten. Auch die

SZ brachte drei Berichte, wahrend in der FR nur ein Bericht

und in der Welt keine Meldung erschien. Der Streik sollte,

so hieB es in den Berichten, auch "als Ausdruck des

Protestes gegen die Praxis willkurlicher Haft ohne Richter-
spruch verstanden werden" (SZ 12.2.82).

Die Unruhen unter den Bergleuten im Juli wurden von der

gesamten Tagespresse erwahnt und auch im SPD-Wochenblatt

Vorwarts. In der FAZ wird in den Schlagzeilen von

"Streiks", "Unruhen" und "Ausschreitungen" gesprochen, wah-

rend in den anderen Zeitungen auf den Tod von schwarzen

Arbeitern hingewiesen wird, die beim Einschreiten der Poli-

zei erschossen wurden: "Schwarze Bergleute erschossen" (FR
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5.7.82), "Wieder zwei Tote in Sudafrika" (g 8.7.82), "Acht

Schwarze in Sudafrika getotet" (Welt 5.7.82), "In Sudafrika

sterben wieder schwarze Kumpels" (Vorwarts 15.7.82). Bei

den Tageszeitungen handelt es sich ausschlieBlich urnAgen-

turmeldungen, die im Wortlaut weitgehend identisch sind.

Sie berichten von den Ursachen der Unruhen, "zu geringe

Erhohung der Lohne", uber deren Umfang sowie uber Polizei-

maBnahmen, Opfer und Sachschaden. In der Welt vom 7.7.82

werden die Hintergrunde der Unruhen ausfuhrlich untersucht

und Lohnstatistiken der Bergarbeiter angefuhrt. Die Unzu-

friedenheit mit den Lohnerhohungen sei darauf zuruckzufuh-

ren, daB diese unter der Inflationsrate liegen und ohne

Konsultation mit den Arbeitern von den Arbeitgebern be-

schlossen wurden. Die Statistiken der Sudafrikanischen

Bergbaukammer aber zeigen, daB der schwarze Bergarbeiter In

Sudafrika "zu Afrikas Spitzenverdienern" gehort und in den

letzten zehn Jahren einen realen Lohnanstieg von 250 Pro-

zent erhalten hat. Nach einem Vergleich mit Gehaltern der

weiBen Bergleute kommt der Bericht zu dem Ergebnis: "Der

Abstand zwischen weiBem und schwarzem Lohnniveau hat sich

jedenfalls stark verringert". Es wird jedoch bemangelt, daB

der Schwarze immer noch "kein Bergmann im Sinne des Fachar-

beiters" sei, "da ihm per Gesetz der Erwerb der Sprengli-

zenz noch verboten ist".

Der Vorwarts ist in seiner Darstellung der Unruhen sehr

viel scharfer und sieht sie als Folgen der Regierungspoli-

tik: "Unruhen, wie sie augenblicklich ausbrechen, rutteln
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am Apartheidsgerlist". Ruth Weiss, die Verfasserin des

Berichtes, kommt zu dieser Aussage, weil sie die Bergwerk-

industrie Slidafrikas als "Verkorperung der Apartheidsideo-

logie" beschreibt, in der "der Mensch (gemeint ist der

schwarze Arbeiter) nicht Mensch, sondern Arbeitstier" zu

sein hat, indem er benachteiligt wird, als Wanderarbeiter

von der Familie getrennt lebt, "stets der Gefahr und Hitze

in den Stollen untertage ausge1iefert" ist, wenig verdient

und keiner Gewerkschaft angehoren kann.

Die zwolf Berichte liber Streiks in Automobilwerken bei Port

Elizabeth erschienen in den vier untersuchten Tageszeitun-

gen. Es handelt sich hier ausschlieB1ich urnkurze Nachrich-

tenagenturmeldungen mit einem durchschnitt1ichen Umfang von

20 cm2 liber Lokalitat, Umfang und Ursachen des Streiks. 1m

April und Mai wurde gestreikt aus "Unzufriedenheit liber die

Entlassung von 316 Kollegen" (FR 24.4.82) und im Ju1i und

August handelte es sich urneinen Lohnkonflikt.

Der Subkategorie "Gewerkschaften" wurden 17 Artikel zuge-

ordnet, darunter mehrere Kurzmeldungen liber die Grlindung

einer Gewerkschaft flirNichtweiBe, den AusschluB einer

slidafrikanischen Gewerkschaft aus dem Internationalen

Metallarbeiterbund, Protest des Vorsitzenden der deutschen

IG Metall und des stel1vertretenden SPD-Fraktionschefs

Wolfgang Roth liber die Verhaftung von slidafrikanischen

Gewerkschaftlern und die Unterdrlickung schwarzer Arbeitneh-

merorganisationen sowie Me1dungen liber finanzielle Hilfe
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flir slidafrikanische Gewerkschaften nach einem Besuch des

DGB-Vorsitzenden Heinz Qskar Vetter. Drei ausflihrliche Be-

richte liber die Gewerkschaftsbewegung in Slidafrika, vor

allem liber deren Rolle als politi scher Machtfaktor, sind

erschienen, und zwar irnSpiegel vorn 19.7.82 ("Stellt euch

dumm") , in der FAZ vorn 16.11.82 ("Zersplittert zwar, aber

dennoch ein Machtfaktor") und in der FR vom 23.11.82

("Apartheid und Arbeiter-Alltag").

Der FAZ-Bericht von Robert von Lucius analysiert die

Gewerkschaftsbewegung in Slidafrika in ihrer historischen

Entwicklung. Die heutige "Zersplitterung der Arbeitnehmer-

vertretungen nach Berufszweigen, nach Hautfarbe und nach

politischer position" sei zurlickzuflihrenauf die "berufsge-

werkschaftliche(n) Tradition, die britische Minenarbeiter

urndie Jahrhundertwende aus ihrer Heimat mitbrachten".

Jedoch sei auf Empfehlung der Hiehahn-Kommission im Jahre

1979 "das slidafrikanische Arbeitsrecht grundlegend umge-

staltet" worden. Von Lucius geht ein auf die Gruppierung

der Gewerkschaften und ihren AnschluB an "Dachverbande" ,

sowie auch auf die Reaktion der Regierung auf die zuneh-

mende Anzahl der Gewerkschaften und deren politische Macht

mit "repressiven MaBnahmen" und "strikterer Anwendung der

Sicherheitsgesetze". Er sieht die nicht nach Rassen ge-

trennten Gewerkschaften neben den Kirchen als "das einzige

Forum von Gewicht, in dem WeiBe, Schwarze und Coloureds

einander begegnen, sich kennenlernen, die gleichen Ziele

verfolgen". Daher gebe es auch "ein wenig Hoffnung" flirdie
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Zukunft des Landes.

Der Spiegel vergleicht die Situation der sudafrikanischen

Gewerkschaften mit der Lage in Polen: Die (schwarzen)

Arbeiter hat ten nur durch den "Gewerkschaftskanal" die

Moglichkeit, politische Rechte zu erlangen, und greifen

daher zu Streiks und Unruhen, die dann "ganz wie in Polen"

von der Polizei mit Gewalt beendet wurden. Bei solchen

"Willkurpraktiken" gegen die schwarzen Arbeiter und Gewerk-

schaftsfuhrer seien "MiBtrauen und Wut nicht unbegrundet".

Auch die wirtschaftlichen Grunde der Unruhen werden

erwahnt; und zwar gabe es im Bergbau noch keinen gleichen

Lohn fur gleiche Arbeit und wurden weiBen Bergmannern "in

bestirnrntenArbeitsbereichen Exklusivrechte" eingeraumt.

Die FR fuhrt ein Beispiel an, wie ein Arbeitnehmerverband

bei seinem "Kampf urndie Anerkennung als Gewerkschaft der

Hafenarbeiter" auf heftigen Wider stand stoBt, da das staat-

liche Unternehmen, die "South African Transport Services"

eine Gefahr in einer unabhangigen schwarzen Gewerkschaft

sehe.

tiber "Arbeit und Arbeitsbedingungen" gibt es sechs Artikel:

Einmal meldet die FAZ (19.6.82) die Kritik des stellvertre-

tenden Fraktionsvorsitzenden Roth an den Arbeitsbedingungen

in Sudafrika nach einem Besuch des Landes. Zum anderen

berichtet der Stern (14.1.82) uber die Rekrutierung von

polnischen Fluchtlingen in Wien, die den Mangel an Fachar-
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beitern in Sudafrika decken sollen. In Welt und SZ wird von-- -

der geplanten Ausweisung von 17 000 Landarbeitern nach

Mocambique berichtet. 1m Vorwarts gibt es einen sehr um-

fangreichen Bericht (518 cm2) uber die mangelnde soziale

Sicherheit der weiBen Arbeitslosen und Rentner. Ausgegangen

wird von einem Zitat aus einer Werbebroschure der Regie-

rung, in der es heiBt "Sudafrika ist kein Wohlfahrtsstaat".

Das Schicksal von vier Menschen wird hier ausfuhrlich

dargestellt: Einem Stundenlohner wird zum nachsten Tag

gekundigt ("fur Arbeitnehmer mit Stundenlohn (ist) eine 24-

stundige Kundigungsfrist gesetzlich"). Erst nach sieben

Wochen bekommt er seine erste Arbeitslosenunterstutzung.

Eine junge Frau muB im letzten Monat ihrer Schwangerschaft

unbezahlten Urla'ub nehmen ("Krankengeld gibt es sowieso

nicht. Wochnerinnenhilfe kennt man in Sudafrika auch

nicht."). Eine Frau uber 40 bekommt keine Arbeitsstelle

mehr ("... mit uber 40 heiBt es, nehmen, was man noch

bekommen kann."). Eine deutsche Frau, die seit 29 Jahren in

Sudafrika lebt, verbringt viele Wochen mit der sudafrikani-

schen Burokratie in ihrem Versuch, eine Rente zu bekommen.

SchlieBlich stellt sie beim Deutschen Generalkonsulat einen
Antrag auf Sozialhilfe:

Und schon nach kurzer Zeit, erfreulich kurzer Zeit,

bekommt sie die erste Sozialhilfe auf ihr Konto uber-

wiesen. Es ist - sie kann es kaum fassen - urn 50

Prozent mehr als ihr Gehalt war und dreimal soviel wie

die sudafrikanische Altersrente.
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Die Autorin dieses Artikels, Malla Plerei, will den Men-

schen, die der Meinung sind, in Slidafrika sei das Leben

besser als in Deutschland, beweisen, daB sie mit dieser

Aussage einen "irreflihrenden Eindruck" erwecken, denn sie

verschweigen "wohlweislich", "daB sie nur mit der Rente/-

Sozialhilfe, die sie von Deutschland bekornrnen,hier leben

konnen" .

2.5.10 Kirche

Zum Thema "Kirche" erschienen in den untersuchten Medien

insgesamt 47 Artikel (3,5% der Gesamtanzahl) mit einem

Umfang von 5581 cm2 (3,5% des Gesamtumfangs). 1m Hinblick

auf die Anzahl der Artikel steht die Berichterstattung zu

diesem Thema an 9. Stelle, bezliglich des Umfangs an 11.

Stelle. Vier Subkategorien wurden unterschieden:

Kirche und Politik,

Finanzen,

Theologische Fragen/Kirchliches
Sonstiges.

Fast zwei Drittel der Artikel, die 81% des Umfangs ausma-

chen, wurden der Subkategorie "Kirche und Politik" zugeord-

net. Sechs der sieben Artikel aus der Wochenpresse zahlten

zu dieser Subkategorie (siehe Tabelle 14).
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Bemerkenswert ist die Vielfalt der Ereignisse, auf die in

den Artikeln Bezug genommen wird. Nur drei Begebenheiten

werden in mehr als einer Zeitung erwahnt, und zwar der

AusschluB von zwei "weiBen" reformierten Kirchen aus dem

Weltbund Reformierter Kirchen in Ottawa, die Verurteilung

der "Burenkirchen" (Welt 29.6.82) durch den sudafrika-

nischen Kirchenrat und die Erklarung der Apartheid zur

Irrlehre vom KongreB der Methodistischen Kirche im sudli-

chen Afrika.

Die meisten Artikel befassen sich mit Aussagen von Kirchen

oder einzelnen Theologen uber die Apartheidpolitik. Das

ist aus folgenden Schlagzeilen ersichtlich: "Sudafrikani-

sche Theologen kritisieren Rassenpolitik" (FAZ 15.6.82),

"Katholiken ergreifen Partei fur die schwarzen Arbeiter"

(FR 6.2.82), "Gegen 'ketzerisches System'" (FR 4.11.82),

"Bischof warnt vor Konfrontation in Sudafrika" (SZ 9.1.82),

"Bisch6fe prangern 'Sicherheitshaft' in Sudafrika an" (Welt

1.2.82). Drei Artikel untersuchen die Einstellung sudafri-

kanischer Kirchen zur Apartheid ausfuhrlich, einmal Andreas

Razumovsky in der FAZ vom 20.7.82 "Kulturrevolution und

Bruderzwist. Die Kirchen und die Apartheid: Anzeichen fur

ein Umdenken in Sudafrika", zum anderen Hans Germani in der

Welt vom 5.11.82 "Sudafrikas Kirchen und die Apartheid" und

der Spiegel vom 20.12.82 "Peinliche Glaubigkeit. Fur die

calvinistische Burenkirche ist die Apartheid theologisch

begrundet. Kritiker in den eigenen Reihen werden mundtot
gemacht."
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tiber die Generalversammlung des Reformierten Weltbundes in

Ottawa haben vor allem das DS und die FR berichtet. Es wird- -

dargestellt, wie es zum AusschluB der zwei sudafrikanischen

Kirchen kam, daB sie namlich die als "Irrlehre" bezeichnete

Apartheidpolitik unterstutzen und selbst praktizieren.

Die genannten Artikel uber die Kirchen und die Apartheid

berichten vor allem uber die "Nederduits Gereformeerde

Kerk", und zwar uber die unterschiedlichen Haltungen zur

Reform der Apartheid. Der Spiegel berichtet, daB die Refor-

men des Premierministers Botha auch zu einer Spaltung in

"Verligte" und "Verkrampte" innerhalb der Kirche gefuhrt

haben. Diejenigen Theologen, die bereit sind, sich gegen

die Apartheid auszusprechen, seien jedoch in der Minder-

heit. Daher erteilte die NGK "Botha auf ihrer Generalsynode

in Pretoria eine Abfuhr, weil sie allein schon durch die

Diskussion dieser Fragen die reine Lehre der Apartheid in

Gefahr wahnt". Als Beispiel fur die Folgen, mit denen ein

Kritiker der Apartheid, wenn er Pastor der NGK ist, zu

rechnen hat, erwahnt der Spiegel den Hausarrest von Dr.

Beyers Naude, dessen "Bann" im Oktober 1982 urndrei Jahre

verlangert wurde:

Erlaubt sich ein NGK-Pastor wie Naude Kritik an der

Apartheid, muB er mit dem Schlirnrnstenrechnen. Denn

dann bekommt er den langen Arm seiner Kirche zu

spuren, die stolz ist, Urheberrechte auf die Rassen-

doktrin erheben zu konnen.
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Auch in der FR geht es in zwei langeren Artikeln urnDr.

Naude. Am 5.11.82 erschien ein Interview uber ihn mit Dr.

Kistner vorn Sudafrikanischen Kirchenrat, der sich uber den

Hausarrest und seine Folgen wie folgt ausspricht:

Er (Naude) ist von seiner - der Reformierten - Kirche

an den Rand gedrangt worden, er wurde als Haretiker

angesehen - auch wenn man das so offen nicht aus-

sprach. Und heute ist es nun so, daB gegenuber der

Kirche, die das getan hat, das Urteil ausgesprochen

wird, daB sie es ist, die eine haretische Kirche ist.

tlber "Kirche und Apartheid" erschien auch im Vorwarts ein

Artikel. Allerdings handelt es sich hier urneine nicht zu

uberprufende Begebenheit. Die tlberschrift des umfangreichen

Berichtes vom 23.12.82 lautet "24. Dezember - eine warme

Sommernacht". Hier wird berichtet von einer Mitternacht-

messe am Heiligen Abend in einer katholischen Kirche

irgendwo in Sudafrika, die als einzige Messe im Jahr

"gemischt" sei, "weil es sich zeitlich nicht ermoglichen

laBt, zweimal zu zelebrieren: einmal fur Europaer und

einmal fur Afrikaner". Der Hohepunkt des Berichtes ist, daB

ein schwarzer Schulleiter, dessen Chor in der Messe gesun-

gen hat, eben weil er schwarz ist, nicht anschlieBend zum

Tee eingeladen wird: "Zum Tee die richtige Farbe" lautet es

in einem Zwischentitel. Der Autor bleibt nicht zum Tee,

sondern bringt den Schulleiter und seine Frau nach Hause.

Dann wird dem Leser klargemacht: Die Schwarzen haben
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nichts, nicht einmal Licht und Wasser im Haus, bei den

Wei!3en gibt es Uberflu!3: "Swimming Pool und Tennisplatz

(und) Kuhe werden elektrisch gemolken". "Christ der Retter

ist da ..." Mit diesen Worten schlie!3t der Bericht. Das

Fazit: Selbst zu Weihnachten herrscht der Rassismus in

Sudafrika, auch in den Kirchen.

Uber die "Finanzen" der Kirchen erschienen funf Artikel,

von denen zwei im vvortlaut identisch sind: "EKD gab das

meiste Geld" (FR und SZ 28.10.82). Die EKD solI "in den- -

vergangenen Jahren 22,5 Millionen Mark" an den SACC (Sud-

afrikanischen Rat der Kirchen) uberwiesen haben "fur kirch-

liche Projekte zugunsten der Opfer der Rassentrennungspo-

litik in Sudafrika". Das wurde ersichtlich aus einer

"Untersuchung von Unregelma!3igkeiten in der Finanzverwal-

tung des Sudafrikanischen Kirchenrats" (SZ 14.9.82), die

von der Regierung veranla!3t wurde.

In der Subkategorie "Theologische Fragen/Kirchliches" wur-

den 10 Artikel mit einem Umfang von 712 cm2 gezahlt. Die

Halfte dieser Artikel berichtet von der Wahl des sudafrika-

nischen Pastors Allan Boesak zum Vorsitzenden des Weltbun-

des der reformierten Kirchen. Die Artikel erschienen in den

4 Tageszeitungen am 28. August und im Rheinischen Merkur am

3. September. Zwei weitere Artikel in FAZ und FR berichten

uber die Synode der NGK, die Ende Oktober in Pretoria

stattfand. 1m Zentrum der beiden Berichte steht der Be-

schlu!3 der Synode, die Verbindung zum Weltbund nicht abzu-
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brechen. Diesem BeschluB stimmten 234 der 464 Delegierten

zu, d.h. eine Mehrheit von vier. Andreas Razumovsky (FAZ

26.10.82) sieht in dieser Entscheidung eine groBe Gefahr

fur die Kirche und das Afrikaanertum im ganzen:

Das Abstimmungsergebnis von Pretoria hat jedenfalls

gezeigt, daB die groBte und einfluBreichste Kirche des

Landes, der nur WeiBe angehoren, derzeit wie das

gesamte Afrikaandertum (sic) in Sudafrika auseinander-

fallt.

Der einzige Artikel unter "Sonstiges" tragt die Uberschrift

"Sudafrika erwartet den Papst" (SZ 22.7.82). Es handelt

sich hier urneinen Wunsch des Erzbischofs Denis Hurley, der

bislang nicht er~ullt wurde.

2.5.11 Kriminalitat

Zum Thema "Kriminalitat" erschienen nur 11 Beitrage mit

einem Umfang von 491 cm2. Die Berichterstattung zu diesem

Thema umfaBt 0,8% der gesamten Artikel und 0,3% deren

Umfangs. Damit steht das Thema "Kriminalitat", was die

Anzahl der Beitrage betrifft, an 17. Stelle, aber in bezug

auf den Umfang an letzter (19.) Stelle. Es wurden drei

Subkategorien unterschieden:
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Mord,

Diebstahl und Raub,

Sonstiges (siehe Tabelle 15).

Alle Beitrage kommen aus der Tagespresse; elf sind Nach-

richtenagenturmeldungen, zwei sind von Korrespondenten der

FAZ.

Drei Mordfalle werden erwahnt, und zwar jeweils in der FAZ

und der Welt. Mitte August kam eine flihrende Funktionarin

des ANC, Ruth First, bei der Explosion einer Paketbombe in

Maputo urns Leben. Robert von Lucius (FAZ 19.8.82) schildert

die Umstande ihres Todes und stellt ihren Lebenslauf dar.

Am 31. August wird von einer Frau berichtet, die vermutlich

geistesgestort ist und in einem Krankenhaus "flinf Sauglinge

getotet (hat), darunter ihre sechs Tage alten Zwillinge"

(Welt). Am 20. Dezember berichtet die FAZ, daf3 "ein ehema-

liges Mitglied des Zentralkomitees der slidafrikanischen

illegalen Kommunistischen Partei, Bartholomew Hlapane",

ermordet worden sei. Hlapane habe im vorigen Jahr vor einem

Untersuchaungsausschuf3 in den USA liber die Verbindung des

ANC nach Moskau ausgesagt, und es werde vermutet, daf3

"'Berufsmorderteams' des ANC" den Anschlag durchgeflihrt

hatten.

tiber "Diebstahl und Raub" gibt es vier Berichte. Zwei

Berichte, "Fuf3note enthlillte Millionen-Coup" (Welt 1.10.82)

und "Blitzmerker" (SZ 14.10.82), handeln vom Verschwinden
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von Platin und Gold im Wert von etwa 28 Millionen Mark aus

einer Raffinerie bei Johannesburg. Die beiden anderen Arti-

kel erschienen beide in der FAZ und berichten von einem

Bankraub von 2,9 Millionen Mark in Krugersdorp (24.2.82)

und der Erbeutung von Elfenbein im Kruger Nationalpark im

Wert von einer Million Mark (2.12.82) innerhalb von 18

Monaten.

Unter "Sonstiges" wurden drei Berichte eingeordnet, jeweils

kurze Agenturmeldungen uber einen "Brandanschlag" in der

Nahe von Pretoria (FAZ 5.1.82), "Gewalttaten" in Soweto

(FAZ 11.12.82) und "Anti-Begin-Parolen" auf Synagogen und

Gebauden judischer Organisationen in Johannesburg (Welt

14.8.82).

2.5.12 Kunst und Popularkunst

Die Texte zu diesem Thema stammen alle aus dem Feuilleton-

Teil der Zeitungen, und mit zwei Ausnahmen, der Ankundigung

eines Theaterstucks "Apartheid - Nein Danke!" in Munchen

und eines Kultursymposiums in Botswana fur im Exil lebende

sudafrikanische Kunstler, handelt es sich hier urnRezensio-

nen sudafrikanischer Kunst (Theater, Literatur und Musik)

und Stucken uber Sudafrika. Es wurden 19 Textbeitrage mit

einem Gesamtumfang von 4830 cm2 unter diesem Thema einge-

ordnet, und zwar unter den Subkategorien
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Theater,

Literatur,

Musik,

Sonstiges (siehe Tabelle 16).

Drei Theaterstlicke, die sich mit der Rassenproblematik

Slidafrikas befassen, wurden rezensiert: Athol Fugards

"Aloen" (Welt 20.3.82) und "Dimetos" (FAZ 5.6.82) und "Woza--- --

Albert" von Percy Mtwa und Mbongeni Ngema (SZ 11.9.82 und

FR 16.9.82). Athol Fugard wird von Gerhard Rohde (FAZ)

bezeichnet als "einer der am meisten gespielten auslandi-

schen Dramatiker an unseren Theatern". Diese Popularitat

Fugards flihrt er darauf zurlick, daB "die Probleme seines

Heimatlandes auch fliruns (die Deutschen) zunehmend an

Interesse und politischem Gewicht gewonnen haben". Rohde

sieht das positive bei Fugard in der Tiefe seines Stlickes,

das nicht auf der Ebene des "Agitproptheaters" steht,

sondern "eindringlich die verheerenden Folgen (schildert),

die die standige Unterdrlickung in den See len der Menschen

anrichtet". Auch Christian Otto (Welt) sieht die Rassen-

problematik in Fugards Stlicken als Ursache flir deren Be-

liebtheit auf deutschen Blihnen, jedoch lage ihr Wert darin,

daB sie liber das "Revoluzzertum" hinausgehen, denn sie

"gehen uns aIle an".

Das Stlick "Woza Albert" vom Market Theatre aus Johannesburg

wurde im September bei den Berliner Festwochen aufgeflihrt.

Auch die Reaktion hierliber ist sehr positiv in beiden
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Zeitungen: Karena Niehoff (SZ 11.9.82) spricht von einem

"fast bezwingenden Tl1eatererlebnis", bezeichnet die Dar-

steller als "wunderbare Ausdruckskunstler" und "prachtvolle

Schauspieler". Roland Wiegenstein (FR 16.9.82) schlieBt

seine Rezension mit folgendem Urteil uber die Art und Weise

wie Befreiung und Erlosung dargestellt werden:

Auf dem Grund von Trauer, Verzweiflung und Protest

wird Lachen frei und sprengt in einem Akt der Vorweg-

nahme die Ketten und muBte den WeiBen eigentlich

schauerlich in den Ohren klingen - auch uns ubrigens,

die wir mit all dem anscheinend so gar nichts zu tun
haben.

Einen besseren Beginn fur ihr ... Schauspielerprogramm

hatten die Festwochen nicht finden konnen.

Drei der neun Buchrezensionen unter der Subkategorie "Lite-

ratur" befassen sich mit Werken der sudafrikanischen

Schriftstellerin Nadine Gordimer. Rezensiert wurden ihre

politische Parabel "July's Leute" (FAZ 11.9.82), ihre Er-

zahlungen "Gutes Klima, nette Nachbarn" (FAZ 13.11.82), und

"Clowns im Gluck" (Zeit 5.11.82).

Peter Hamm (Zeit) bezeichnet Gordimer als die "beruhmteste

Autorin Sudafrikas", aber auch als "die von den Machthabern

in ihrer Heimat meistgehaBte". Ihre Erzahlungen werden

positiv beurteilt, weil sie nicht als "Agitatorin" wirkt,

sondern "vorwiegend uber kleine und scheinbar belanglose

http://scholar.sun.ac.za



I

I
120

Begebenheiten berichtet, aber dergestalt, daB in der

Alltaglichkeits-Fassade immer wieder Risse und Sprunge

sichtbar werden".

Auch Renate Schostack (FAZ 13.11.82) untersucht, warum

Gordimer mit Begeisterung gelesen wird und auBert sich

lobend uber ihre Erzahlungen:

Jede dieser Geschichten uberschreitet den einzelnen

Fall, jede beleuchtet was die beste Literatur von

jeher tat, allgemeines menschliches Schicksal, ein

Verhalten, eine Seelenregung, die jeder nachvollziehen
kann.

Die anderen rezensierten Werke befassen sich auch aus-

schlieBlich mit Sudafrikas Rassenfragen. Unter der Uber-

schrift "Schreckenswort Homeland" erschien eine Rezension

von Elsa Jouberts "Der lange Weg der Poppie Nongena" (SZ

7.9.82). "Wir reiten, bis wir im Blut versinken" von Erich

Wiedemann wurde zweimal besprochen, von Hans Germani (Welt

18.3.82) und Gabriele Venzky (Zeit 16.4.82). Beide Rezen-

senten kritisieren das Buch scharf: "oberflachlich" nennt

es VenzkYi "Wie ein brillanter Journalist sich in einem

Buch selbst desavouiert" lautet Germanis Urteil. "Kalte der

weiBen Christen" heiBt die Schlagzeile zu dem Buch "Ge-

mischtes Doppel in Thlabane", herausgegeben von Hans

Redenius und rezensiert von Wolfgang Forte im DS vom

21.2.82. In diesem Jugendbuch "berichten junge Christen
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uber ihre politischen und gesellschaftlichen Erfahrungen in

Sudafrika". 1m DS (30.5.82) wird ein weiteres Buch In

englischer Sprache rezensiert: "South Africa: Time Running

Out. The Report of the Study Commission on U.S.-Policy

Toward Southern Africa." Die Studienkommission, so schreibt

Ansgar Skriver, lehnt ein Handelsembargo gegen Sudafrika

ab, weil u.a. die Nachbarstaaten dadurch mit betroffen

wurden. vielmehr bevorzugen die Vereinigten Staaten einen

internen Wandel, der ihnen bessere wirtschaftliche Moglich-

keiten schafft.

1m DS vom 3.10.82 wird ein Roman von Alex La Guma bespro-

chen mit dem Titel "Die Zeit des Wurgers". Hier wird

versucht, so Frank Kurschner, "die Sprach- und Verstandnis-

losigkeit zwischen den verschiedenen Bevolkerungsgruppen

nachvollziehbar zu machen". Der Roman zeige, da~ die Ras-

sengesellschaft nicht mit individueller Gewalt, sondern nur

durch organisierten Widerstand, "der von den Bewohnern

eines Dorfes ausgeht, die zwangsweise umgesiedelt werden

sollen", verandert werden kann. Die "klare politische Bot-

schaft des Romans ... ohne eine geradlinige Kampfschrift zu

sein", sowie das Verstandnis des Autors "fur unterschied-

liche Interessen und Vorbehalte, Vorurteile und Weltbilder"

mache den Roman "zu einem der wichtigen literarischen Werke

des heutigen Sudafrika".

Unter der Subkategorie "Musik" erschienen eine Vorbespre-

chung "Jazz gegen Rassismus" (SZ 7.10.82) sowie zwei Rezen-
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sionen "Ein Flugblatt mit Musik" (Welt 20.10.82) und "Von

der afrikanischen Muhsal" (FAZ 25.11.82) von Dollar Brands

Jazzoper "Kalahari", die am 15. Oktober in Leverkusen

uraufgefuhrt wurde. Schon in der Uberschrift gibt Rainer

Nolde (Welt) zu erkennen, daB er von dem Musikstuck nicht

sehr viel halt. Er miBt die Oper an Brands Zielsetzung,

"Anschlage gegen die Rassentrennung von Schwarz und WeiB",

und kornrntzu dem Ergebnis, daB der Komponist seinem Anlie-

gen nicht gerecht wird:

Denn die alles auf einen Nenner bringende platte

Polemik Brands, der auch als Text- und Buchautor

verantwortlich zeichnet, wird der komplizierten sozia-

len Struktur in Sudafrika kaum gerecht. Bei ihm gibt

es im Grunde nur zwei Kategorien: Gute, das sind die

Schwarzen, und Bose, das sind die Europaer.

Nolde wirft Brand vor, "Klischeevorstellungen" zu erzeugen,

die "zuweilen arg amateurhaft gespielt", "lapidar",

"apodiktisch", "schlichtweg falsch" sind und "nicht

uberzeugen" .

Auch die Rezension in der FAZ ist kritisch und spricht von

Kompositionen und Rhythmen, "die vom trivialen Kitsch oft

nicht weit entfernt scheinen". Hier laBt sich erkennen, daB

deutsche Rezensenten Stucke nicht allein schon aus dem

Grund loben, weil sie sich gegen die Rassendiskriminierung
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in Slidafrika aussprechen, sondern durchaus auch auf klinst-

lerische Qualitat achten.

Unter "Sonstiges" erscheint neben der Anklindigung des oben

erwahnten Kultursymposiums in Botswana (Welt 7.7.82) nur

ein weiterer Text, und zwar die Rezension einer Fernsehsen-

dung liber "Reform in Slidafrika" unter der Uberschrift

"Keine schwarz-weif3e Analyse" (FAZ 10.11.82). Aus diesem

Grunde findet die Sendung beim Rezensenten Klaus Natorp

Anerkennung. Der Regisseur habe sich durch eine "differen-

zierende, ausgewogene Darstellung" bemliht, eine "vielfar-

bige Momentaufnahme der gegenwartigen Situation in Slidafri-

ka ... mit wenigen Strichen eindrucksvoll" darzustellen.

2.5.13 Prominenz

Dieses Thema befaf3t sich mit Texten, bei denen eine Person

im Mittelpunkt steht. Auch Interviews wurden hier eingeord-

net. "Prominenz" steht mit 47 Textbeitragen (3,5% der Ge-

samtzahl) mit einem Umfang von insgesamt 7255 cm2 (4,5% des

Gesamtumfangs) in bezug auf Anzahl und Umfang der Texte an

9. Stelle (siehe Tabelle 17). Mehr als ein Drittel der

Texte, die etwa 45% des Umfangs entsprechen, kommen aus der

Wochenpresse, die bei allen anderen Themen, mit der Ausnah-

me von "Erziehung und Bildung", einen viel geringeren

Anteil der Berichterstattung zu den einzelnen Themen auf-

weist. Die folgenden Subkategorien wurden unterschieden:
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Politiker,

Geistliche,

Wirtschaftsflihrer,

Schriftsteller,

Wissenschaftler

Sonstige.

tiber "Geistliche" erschienen die meisten Berichte (11),

liber "Schriftsteller" war die Berichterstattung am umfang-

reichsten (3082 cm2).

Flinf der zehn Berichte liber "Politiker" sind Kurzmeldungen

liber den Tod des ersten slidafrikanischen Staatsprasidenten

Swart, der am 16. Juli in Bloemfontein starb. Zwei Berichte

handeln liber Chief Gatsha Buthelezi, den Flihrer der

Inkatha-Bewegung und Hauptling der Zulus. Anlasse flir die

Plazierung der beiden Berichte (FAZ 26.3.82 und RM 2.4.82)

sind wohl das kurz vorher erschienene Gutachten der

Buthelezi-Kommission flir eine Integration der Gebiete Natal

und KwaZulu sowie der Besuch Buthelezis in Bonn Ende Marz.

1m RM wird Buthelezi dargestellt als "Volkstribun prinzli-

chen Gebllits" und "liberzeugter Christ", der an einen

"friedlichen Wandel" glaubt, der "Vertrauen und Soliditat"

ausstrahlt und dessen Gesichtszlige "klug, geflihlsbetont und

offen" wirken. Auch Andreas Razumovsky (FAZ) bezeichnet ihn

als "Volkstribun prinzlichen Gebllits", der ein "positives

Gegenmodell" flir Slidafrika entwickelt hat, das im Gegensatz

zur "ideologischen Doktrin des Apartheidstaates" steht,
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dadurch, daB er hier den "Weg der argumentierenden Verhand-

lung, der vernunftorientierten Debatte" gewahlt hat. Beide

Berichte kommen schlieBlich zu dem Ergebnis: Ohne Buthelezi

hat Sildafrika keine Zukunft, "An Buthelezi filhrt letztlich

kein Weg vorbei".

In der Zeit (19.1.82) erschien ein Lebensbild der Opposi-

tionspolitikerin Helen Suzman. Hier wird untersucht, wie es

dazu kam, daB Suzman "international mit Ehren ilberhauft"

wurde, mit "Ehrendoktortiteln" und anderen Auszeichnungen.

Der Grund: Helen Suzman "streitet filrdie Gerechtigkeit"

(so die Uberschrift des Berichts) in Sildafrika. Sie wird

gelobt filr ihren "Kampf filrdie Sache der Menschenrechte

... ihren moralischen Mut, ihr Wissen und ihre Unvorein-

genommenheit, ihren messerscharfen Intellekt und ihren sar-

kastischen Humor". Vor allem ihr einsamer Kampf im Par la-

ment als einzige Frau und als einzige Vertreterin der

Progressive Party gegen die Apartheidgesetze wird ihr hoch
angerechnet.

Ganz anders wird der konservative Politiker Andries Treur-

nicht von Andreas Razumovsky (FAZ 15.7.82) charakterisiert.

Hier wird mit Zynismus und Ironie operiert. Da heiBt es zum

Beispiel: "Auf Kundgebungen ... donnert und orgelt es aus

ihm heraus". Anstatt als Pastor wird er als "Priester"

bezeichnet und "hochangesehener Wahrer des heiligen

Feuers" .
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Die Darstellung der sudafrikanischen Politiker ist deut-

lich: Wer sich gegen die Apartheid ausspricht, wer einen

friedlichen Wandel begehrt, bekommt dafur in der Presse

Anerkennungi wer die Apartheid rigoros verficht, wird ver-

spottet.

Ahnlich ist auch die Darstellung der Geistlichen. Hier

werden genannt Beyers Naude (in vier Berichten), Allan

Boesak (in zwei Berichten), Bischof Tutu und Erzbischof

Denis Hurley. Sie aIle werden als "Streiter gegen die

Apartheid" dargestellt, besonders der Theologe Naude, der

sich "mit ganzer Kraft fur eine Versohnung der WeiBen mit

den Schwarzen" (Zeit 29.10.82) einsetzt.

Als "Wirtschaftsfuhrer" werden Harry Oppenheimer (sechs

Berichte), Chef der Anglo-American Corporation, und Anton

Rupert (ein Bericht), Chef der Rembrandt-Gruppe, genannt.

Die Berichte kommen aIle aus der Tagespresse. Die Berichte

uber Oppenheimer handeln von seinem Rucktritt aus dem

Verwaltungsrat von Anglo-American. Er wird als "einer der

zehn reichsten Manner der Welt" (Welt 16.6.82) bezeichnet.

Seine politische Haltung als "entschiedener Gegner des

Apartheidsystems" (Welt 16.6.82), der sich "immer wieder

gegen ... die Schaffung der sogenannten 'homelands' fur die

Schwarzen" (FR 4.12.82) aussprach, wird ihm hoch angerech-

net.
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Die umfangreiche Berichterstattung liber "Schriftsteller"

(3082 cm2) schlieBt vier Berichte mit einem durchschnittli-

chen Umfang von 640 cm2 ein liber Nadine Gordimer, eine

"Autorin im Konflikt mit der Apartheid" (Zeit 22.10.82).

Einer der Texte ist als Interview konzipiert, die anderen

drei gehen auf Gesprache mit der Autorin zurlick. Es wird

von ihren Vorfahren berichtet, ihrer deutschen, englischen

und jlidischen Abstammung sowie von ihren Werken. Klaus

Kreimeier (FR 13.11.82) beschreibt das Thema ihrer Schrif-

ten als "Erfahrungen ... in einer Gesellschaft des perma-

nenten Kriegszustands, stigmatisiert von den kruden Verfor-

mungen des menschlichen Zusammenlebens durch das Apartheid-

system" .

Auch Renate Schostack (FAZ 9.10.82) bezeichnet Gordimers

Thema als "Gesellschaftskritik", sieht aber das Entschei-

dende in ihren Blichern wie folgt:

Nadine Gordimer agiert in ihren Blichern nicht, sie

sind kein Instrument der Politik, wohl aber handeln

sie von den Folgen, welche die Politik auf das Leben

von Menschen hat.

Auch die anderen drei Autoren, die erwahnt werden, Breyten

Breytenbach, Miriam Thali und Hilda Bernstein schreiben

liber ihre "Erlebnisse im politischen Konflikt in Slidafrika"

(FAZ 11.12.82 liber Hilda Bernstein) und werden wohl schon

aus diesem Grund in der Presse erwahnt.
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In der Subkategorie "Wissenschaftler" geht es in erster

Linie urnden Herzspezialisten Christiaan Barnard. Von den

neun Berichten tiber ihn handelt nur einer von seiner

wissenschaftlichen Tatigkeit, die anderen befassen sich mit

seiner Ehescheidung und Beziehungen zu anderen Frauen, z.B.

"Barnards heiI3er Flirt in Rom" (Quick 16.12.82).

Unter "Sonstiges" wurden drei ganz kurze Berichte erfaI3t,

und zwar tiber den Besuch der britischen Prinzessin Anne in

Johannesburg, tiber Winnie Mandela und Barnards ehemalige

Ehefrau Barbara.

2.5.14 Stammstaaten

Unter diesem Thema wurden aIle Texte eingeordnet, die sich

mit den unabhangigen, ehemals zu Stidafrika gehorenden

schwarzen Staaten sowie mit den sog. autonomen Staaten

(z.B. KwaZulu und Lebowa) befassen. Auch Texte tiber die

Beziehungen dieser Staaten zu Stidafrika sowie tiber die

sogenannte "Homeland"-Politik (FAZ 8.7.82) der Regierung

wurden hier einbezogen. tiber die "Stammstaaten" wurden 46

Artikel mit einem Umfang von 8973 cm2 gezahlt. Das ent-

spricht 3,5% aller einbezogenen Texte und 5,6% des Umfangs.

Beztiglich der Anzahl der Artikel steht das Thema "Stamm-

staaten" an 11. Stelle, unter Berticksichtigung des Umfangs

an 7. Stelle. Folgende Subkategorien wurden unterschieden:
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Transkei,

Bophuthatswana,

Venda,

Ciskei,

KwaZulu,

Allgemein (siehe Tabelle 18).

Die "Transkei", die als erstes die Unabhangigkeit erhielt,

wurde im Untersuchungszeitraum in keinem Text thematisiert.

Die meisten Artikel (16) erschienen uber den Staat Venda.

Am umfangreichsten ist die Berichterstattung uber die

Stammstaaten allgemein (2777 cm2) und uber KwaZulu (2547
cm2) .

Funf der elf Berichte unter "Allgemein" befassen sich mit

der geplanten Abtretung der Gebiete Inguavuma und KaNgwane

an Swaziland. Die Abtretung dieser Gebiete durch die sud-

afrikanische Regierung, die schlieBlich ruckgangig gemacht

wurde, hat in erster Linie den Zorn der Zulus hervorgerufen

(siehe auch unter KwaZulu) und ist in der Presse auch

scharf kritisiert worden. Aus den Schlagzeilen wird die

Reaktion der Zeitungen deutlich: "Bizarrer Plan" (Spiegel

16.8.82), "Sudafrikas Teilungsplane drohen Swaziland zu

einem zweiten Libanon werden zu lassen" (DS 7.11.82), "Der

'Schnitzer' des Ministers Koornhof" (FAZ 27.11.82). Die

anderen Berichte in dieser Subkategorie befassen sich mit

der Entwicklung in den Stammstaaten, die recht unterschied-
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lich aussieht. Eine Studie der Vereinten Nationen kriti-

siert die sudafrikanische Regierung, weil die "Zusammenbal-

lung von Menschen ... das akologische Gleichgewicht ge-

start" habe und das Land nun "vallig ausgelaugt" sei (FR

27.7.82). Ein Leserbrief an die FAZ (11.3.82) hingegen

kritisiert die Aussage, "daB man den Schwarzen unnutzes

Land uberlassen habe ... Diese Gebiete liegen uberall im

Bereich des hachsten Regenfalls, sie sind zudem reich an

Mineralien". Auch Andreas Razumovsky (FAZ 6.3.82) spricht

in einem Essay uber den "Regenzauber als Geheimwissenschaft

der weiblichen Dynastie" vom "immergrunen" Land Lebowa.

Berichte uber "KwaZulu" befassen sich in erster Linie mit

den Vorschlagen der Buthelezi-Kommission, die fur die Pro-

vinz Natal ein gemischtrassiges Parlament empfahl. Die

Vorschlage wurden jedoch von der sudafrikanischen Regierung

zuruckgewiesen. Daruber auBert sich nur Dorothea Razumovsky

(DS 18.4.82) sehr kritisch; in den anderen Zeitungen waren

keine Kommentare dazu zu finden. Sie bedauert die "Iwag-'n-

bietjie', 'Wart-ein-Weilchen'''-Haltung der Regierung, die

alle Forderungen nach Machtteilung immer weiter von sich

schiebt. Ebenfalls wird die Reaktion der Zulus auf die

geplante Abtretung der Gebiete an Swaziland ausfuhrlich

geschildert, vor allem in der FAZ, wo von der "gefahrlich-

sten politischen Krise Sudafrikas seit Jahrzehnten" gespro-

chen wird (8.7.82). Andreas Razumovsky meint, die Regierung

habe hier "hinter dem Rucken des eigenen Parlamentes, gegen
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die Entscheidungen des eigenen gerichtlichen Instanzen-

zuges" gehandelt. Auch in einem spateren Bericht "Das Volk

der Zulu ruckt zusammen" (FAZ 11.9.82), nachdem die Regie-

rung ihr Vorhaben ruckgangig gemacht hatte, verurteilt

Razumovsky "die ~\Tillkurherrschaft der Buren", die erst

durch die Gerichtsentscheidungen gebandigt werden konnte,

und sie "begonnen haben, ihr Vorgehen zu uberdenken, als

sie vernahmen, die Zulu seien entschlossen, rein zweites

Bloodriver' in Kauf zu nehmen".

Funfzehn der 16 Artikel uber "Venda" befassen sich mit der

Verhaftung von Geistlichen, deren Gerichtsverfahren und

Foltervorwurfen. Die Berichte erschienen zwischen Januar

und August in den vier Tageszeitungen und in den beiden

Kirchenblattern. Das Interesse der deutschen Medien an

diesen Vorgangen in Venda scheint besonders hoch zu sein,

da es sich hier urn zwei lutherische Pastoren handelt, die

verhaftet wurden, weil sie angeblich an einem Bombenan-

schlag gegen eine Polizeistation beteiligt waren. Die EKD

hatte sogar einen ProzeBbeobachter, Bischof Kruse, nach

Venda geschickt, der nach seiner Ruckkehr in Berlin mit-

teilte, daB der Freispruch der beiden Pastoren "auch der

internationalen Aufmerksamkeit zu verdanken" sei (SZ

8.6.82). Als Beispiel dafur, wie die internationale Auf-

merksamkeit auf die Vorgange in Venda gerichtet wurde, kann

ein ausfuhrlicher Bericht im DS (21.3.82) gelten mit der

Schlagzeile "Spitzel und Folterer. 1m sudafrikanischen
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Homeland Venda leiden Christen unter den Sicherheitskraf-
ten" .

Uber die "Ciskei" war die Berichterstattung nicht sehr

umfangreich; es sind dazu nur drei Artikel erschienen.

Ein Artikel, der allein 980 der 1082 cm2 zu dieser Subkate-

gorie erfaBt, ist hier zu erwahnen. Von dem Afrika-

Korrespondenten der ~, Stefan Klein, erschien am 8.12.82

ein Bericht mit der Uberschrift "Deportiert in eine elende

Freiheit". Darin wird am Beispiel der Ciskei die slidafri-

kanische "Homeland-Politik" untersucht. Klein beschreibt

das Prinzip der Stammstaaten wie folgt:

Der Schwarze hat nach dieser Denkweise im WeiB-Slid-

afrika vorlibergehend Gastrecht als billige Arbeits-

kraft, Heimatrecht hingegen nur in den Reservaten.

Diese separaten Gebiete, inzwischen Homelands genannt,

sollten als Arbeitskrafte-Reservoirs die jeweiligen

Bedlirfnisse des Marktes befriedigen und gleichzeitig

als Mlillhalden dienen, wo sich bequem alles abkippen

laBt, was in der Wirtschaft dieses hochindustriali-

sierten Landes nicht, oder nicht mehr zu gebrauchen

ist: Alte, Schwache, Kranke, Krlippel, Frauen und

kleine Kinder.

Klein findet hier "auch bei angestrengter Suche keine

menschenfreundlichen Motive" und kann daher zur Ciskei
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nichts Lobenswertes bemerken. Er spricht nur von Ausbeu-

tung, Korruption, Rechtlosigkeit und Hunger.

tiber "Bophuthatswana" erschienen drei kurze Berichte in der

Welt, und zwar von einem Golfturnier; ein Bericht erschien

in der SZ uber die Eroffnung einer Vertretung ohne diploma-

tischen Status in GroBbritannien und ein umfangreicher

Artikel im Stern mit 8 Seiten Farbphotos uber den Hotel-

und Kasinokomplex Sun City, "Das Sundenbabel der Buren"

(Stern 3.6.82). 1m ersten Teil beschreibt Mario Dederichs

das Vergnugungszentrum sehr herablassend: " wer schon

einmal uber die Reeperbahn gebummelt ist , kann hier

nichts Verlockendes finden". Jedoch fur weiBe Sudafrikaner

sei dies "ein Ventil fur ihren Frustrationsstau unter der

burischen Pruderie". 1m zweiten Teil zeigt Dederichs auch

"die finsterste Seite" der Stadt, ein trostloses Gebiet, in

das der Stamm der Bakubung umgesiedelt werden soll, "urn fur

die Restaurants von Sun City Frischgemuse anzubauen". Er

weist nach, daB die Apartheid in Bophuthatswana nach wie

vor besteht, daB die Schwarzen ausgebeutet werden und sich

die Kontakte zwischen den Rassen nur auf "das Dienen und

Bedientwerden" beschranken.

2.5.15 Unglucke und Katastrophen

Zu diesem Thema wurden 30 Textbeitrage (2,3% der Gesamt-

zahl) mit einem Umfang von 1503 cm2 (0,9% des Gesamtum-
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fangs) gezahlt. Beztiglich Textanzahl steht das Thema "Un-

glticke und Katastrophen" an 12. Stelle, beztiglich Umfang an

15. Stelle. Es wurde zwischen folgenden Subkategorien
unterschieden:

Epidemien,

Brand/Explosion,

Trockenheit,

Verkehrsunglticke,

Grubenunglticke,

Sonstiges (siehe Tabelle 19).

Unter der Subkategorie "Epidemien" erschienen vier Berichte

tiber eine Cholera-Epidemie in Natal, der in einem halben

Jahr "63 Personen erlegen" seien (FAZ 1.3.82). Drei Meldun-

gen (FAZ, SZ und Welt 15.3.82) berichten von einem Mann,

der in der Nahe von Port Elizabeth an der Pest gestorben

sei, eine Meldung (FAZ 15.7.82) spricht von der

"schwerste(n) Polio-Epidemie in Stidafrika seit sieben Jah-

ren". Weiterhin erschienen ftinf Berichte tiber die Trocken-

heit, sechs tiber Verkehrsunfalle, darunter ftinf tiber den

Verlust der Fregatte "Prasident Kruger" bei einem Zusammen-

stoB und ftinf tiber Grubenunglticke. Unter "Sonstiges" befin-

det sich ein ausftihrlicher Bericht aus dem Spiegel tiber

einen Haiangriff auf einen Surfer bei Durban und die

Bemtihungen des Natal Anti-Shark Measures Board, die Haie

von den Stranden fernzuhalten.

-,
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2.5.16 Wissenschaft und Technik

Zwanzig Berichte (1,5% der Gesamtzahl) mit einem Umfang von

1681 cm2 (1,1% des Gesamtumfangs) befassen sich mit diesem

Thema. Es steht bezuglich Anzahl der Berichte und Umfang an

14. Stelle unter den Themen. Drei Subkategorien wurden

unterschieden:

Rustung,

Medizin,

Sonstiges (siehe Tabelle 20).

Neun der 20 Berichte, von denen vier in der FR erschienen,

befassen sich mit der "Rustung". Die meisten dieser Berich-

te kommen aus der Zeit SeptemberjOktober, als Sudafrika

sein neues 155-Millimeter-Sturmgeschutz, sowie einen neuen

Kampfpanzer, der,Presse vorfuhrte und auf einer Rustungs-

messe in Griechenland diese neuen Waffen ausstellte. Die

Teilnahme der Sudafrikaner wurde von der Weltoffentlichkeit

stark kritisiert und fuhrte zur SchlieBung des Armscor-

Standes am letzten Tag der Messe. tiber die Ereignisse wurde

nur in der Tagespresse und im Spiegel berichtet. In den

Tageszeitungen handelt es sich nur urn Nachrichtenagentur-

meldungen, die in keiner Weise die sudafrikanische

Rustungsindustrie kritisieren. Allein der Spiegel

(25.10.82) berichtet ausfuhrlich uber die Messe und die

neuen Waffen: "Als Lieferant von Waffen aus eigener Produk-

tion will der Apartheidstaat groB ins Geschaft kommen". Der
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Autor kritisiert die Teilnahme der Sudafrikaner nieht

direkt, bezeiehnet sie jedoeh als "peinliehe Aff~re" fur

die grieehisehe Regierung. In erster Linie zieht er die

Erfolgsstirnrnung der Sudafrikaner ins L~eherliehe: "Patrio-

tiseher S.tolz wehte dureh den Burenstaat" oder "Pur Marais

(Chef von Armseor) war 'ein Traum Wirkliehkeit' geworden:

'Ieh h~tte nie gedaeht', meldete er aus Athen mit bewegter

Stimme den Radiohorern in der fernen Heimat ...".

In der Subkategorie "Medizin" braehten drei der Tageszei-

tungen (PAZ, SZ und Welt) Beriehte anl~Blieh des 15.

Jahrestages der ersten Herztransplantation am 3. Dezember

1967, die von Professor Christiaan Barnard durehgefuhrt

wurde. PAZ und SZ meldeten eine erstmals in der Welt- -

durehgefuhrte Zahnbehandlung bei einem Elefanten

(27.12.82).

Unter "Sonstiges" ersehienen zwei Warnungen uber Reifen aus

SUdafrika, die "fur deutsehe StraBenverh~ltnisse nieht ge-

eignet" seien (PAZ 1.2.82). Die Welt braehte zwei Beriehte

uber die Anlagen zur Olgewinnung aus Steinkohle, die SZ

einen Berieht uber den Gebraueh von Sonnenblumenol als

Ersatz fur Diesel und einen uber Experimente mit Krokodilen

in Johannesburg.
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2.5.17 Erziehung und Bildung

Zu diesem Thema (siehe Tabelle 21) erschienen nur zwei

Berichte (0,2% der Gesamtzahl) mit einem Umfang von 580 cm2

(0,4% des Gesamtumfangs), eine Kurzmeldung in der FAZ und

ein ausfuhrlicher Bericht uber die Schulprobleme in Soweto

und den Versuch der Deutschen Schule Johannesburg, schwarze

Schuler zu unterrichten und Lehrer-Fortbildungsmoglichkei-

ten zu schaffen (DS 19.12.82). Die Autorin Dorothea Razu-

movsky zeigt, wie hier ein ehrlicher Versuch gemacht wird,

die Bildung der Schwarzen in Soweto zu fordern und Kontakte

zwischen Schwarz und WeiB herzustellen, wahrend sie auch

die Meinung vertritt:

Eine vollige Integrierung der schwarzen Kinder, wie

sie von Bonn aus langfristig angepeilt wird, ist

vielleicht wirklich nicht erstrebenswert.

2.5.18 Reisen und Tourismus

Hierzu wurden neun Berichte (0,7% der Gesamtzahl) gezahlt

mit einem Umfang von 1133 cm2 (0,7% des Gesamtumfangs).

Damit steht dieses Thema, was die Anzahl der Berichte

betrifft, an 18. Stelle, in bezug auf deren Umfang an 16.

Stelle (siehe Tabelle 21). Die Texte stammen alle aus der

Tagespresse und befassen sich mit neuen Flugplanen und

-tarifen sowie der Fahrt mit dem "Blue Train" zwischen

Kapstadt und Pretoria. Drei Berichte aus der Welt preisen
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Slidafrika als Urlaubsland: "Auch auf Hawaii gibt es nicht

mehr Sonne" (Welt 14.6.82).

2.5.19 Menschliche Probleme und Merkwlirdigkeiten

Hierliber erschienen 13 Berichte (1,0% der Gesamtzahl) mit

einem Umfang von 1132 cm2 (0,7% des Gesamtumfangs). Die

Berichterstattung steht in der Rangordnung bezliglich Text-

anzahl an 16. Stelle, bezliglich des Umfangs an 15. Stelle

(siehe Tabelle 21). Es handelt sich hier urneine Vielfalt

von Ereignissen, die allgemein als "human interest stories"

bekannt sind. Folgende Uberschriften verschaffen dazu einen

Uberblick: Gammler landen auf dem Mlillplatz (~ 24.4.82),

"Elefantenherde fliegt im Jumbo" (~ 27.5.82), "Riesenbaby

wachst" (Welt 24.12.82).

2.6 Zusammenfassung

Die vorliegende Inhaltsanalyse ergibt ein sehr differen-

ziertes Slidafrika-Bild mit eindeutigen Schwerpunkten. Die

Berichterstattung liber die Verhandlungen zur Unabhangigkeit

Namibias liberschattet das Bild Slidafrikas in den untersuch-

ten Medien. Der Umfang dieser Berichte ist zurlickzuflihren

auf die vielen Verhandlungsgesprache im Untersuchungszeit-

raum sowie auf die groBe Zahl der Verhandlungspartner, die

sich auf verschiedenen Ebenen in mehreren Organisationen
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mit der Namibia-Frage befassen. Die Unabhangigkeit Namibias

ist somit zu einer internationalen Angelegenheit geworden,

liber die in der Weltoffentlichkeit und daher auch in der

deutschen Presse umfangreich berichtet wird.

Die slidafrikanische Innenpolitik ist zweifellos ein sehr

heikles Thema, liber das man in Slidafrika und im internatio-

nalen Bereich verschiedener Meinung ist. Wer Slidafrika

kennt und politisch informiert ist, weiB, daB es im Lande

unter den verschiedenen Bevolkerungsgruppen eine groBe Zahl

politischer Parteien gibt, von der erzkonservativen

"Herstigte Nasionale Party" weiBer Afrikaner auf der einen

Seite bis zur linken "United Democratic Front" und dem

revolutionaren "African National Congress", die die Apart-

heidspolitik der slidafrikanischen Regierung grundsatzlich

ablehnen. Ahnliche ideologische Unterschiede bestehen auch

in der slidafrikanischen Presse, die sich pauschal in zwei

Lager teilen laBt: die regierungsnahe (-treue) afrikaans-

sprachige Presse ("Perskor" und "Nasionale Pers") einer-

seits und die liberale englischsprachige Presse ("SAAN" und

die "Argus"-Gruppe) andererseits, die der Regierung sehr

kritisch gegenlibersteht.

Die Inhaltsanalyse zeigt, daB die Berichterstattung der

liberregionalen deutschen Presse nicht solche grundsatz-

lichen Unterschiede aufweist. Es kann mit Sicherheit gesagt

werden: die untersuchten Medien lehnen die slidafrikanische
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Apartheidspolitik strikt abo Unterschiede ergeben sich je-

doch in bezug auf die Vehemenz der Kritik, die auf die

ideologischen Positionen der Presseorgane zuruckzufuhren

ist.

Zur Innenpolitik Sudafrikas werden unterschiedliche Posi-

tionen vertreten. Daran laBt sich erkennen, daB der Tenor

der Sudafrika-Berichterstattung sehr eng mit der politi-

schen Einordnung der Presseorgane im bundesrepublikanischen

Meinungsspektrum ubereinstirnrnt. Das heiBt, daB Zeitungen,

die in der Bundesrepublik als eher konservativ eingestuft

werden, die sudafrikanische Innenpolitik weniger scharf

verurteilen, ja sogar die neuen Schritte zur Reform sehr

positiv bewerten, wahrend Zeitungen, die als "links" oder

"linksliberal" bezeichnet werden, sich sehr viel heftiger

gegen die Apartheid aussprechen und z.B. die Reformvor-

schlage abwerten, weil sie von der Grundhaltung der Rassen-

trennung nicht abweichen. Allein die Tatsache, daB den

Vorschlagen zur Verfassungsreform solch eine hohe Aufmerk-

samkeit geschenkt wird, ist schon ein Indiz fur das Engage-

ment der deutschen Presse, die sich, bezogen auf die

deutschen Grundrechte und die deutsche Verfassung, ein

"gerechtes" politisches System wunscht.

Die Inhaltsanalyse weist ferner eine hohe Frequenz der

Wirtschaftsnachrichten auf. Den wirtschaftlichen Bezieh-

ungen zwischen der Bundesrepublik und Sudafrika wird beson-
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deres Interesse geschenkt. Ebenfalls wird die Bedeutung

Slidafrikas auf den internationalen Markten betont durch

regelmaGige Berichte liber Produktion und Preise der Boden-

schatze sowie liber slidafrikanische Unternehmen. Berichte,

die sich mit dem Wirtschaftsboykott befassen oder sogar

dazu aufrufen, sind eindeutig in der Minderheit.

Die Berichterstattung liber "Justiz und Polizei" und "Krieg

und Unruhen" ist ebenfalls besonders umfangreich. Bier

handelt es sich urnThemen, die das Slidafrikabild eher

"negativ" bestimmen, weil man sie mit Gewalt verbindet. Die

auGerordentlich hohe Zahl der Berichte liber "Justiz und

Polizei" laGt sich hauptsachlich auf vier Ereignisse zu-

rlickflihren(siehe "Justiz und Polizei", S.67). Der Putsch-

versuch auf den Seychellen, der von Slidafrikanern mit

slidafrikanischen Waffen ausgeflihrt wurde, hat die Regierung

in Verlegenheit gebracht und ist gerade deswegen von der

Presse ausgebeutet worden, mit dem Ziel, mogliche MiGstande

im Staat aufzudecken. Ahnlich war es auch bei der Bericht-

erstattung liber den Tod von zwei Inhaftierten (Neil Aggett

und Ernst Dipale). Wenn so ausflihrlich liber diese bedau-

ernswerten Ereignisse berichtet wird, dann zeigt sich darin

die gesellschaftspolitische Funktion der deutschen Presse,

wenn sie flir eine umfassende Untersuchung pladiert und sich

daflir einsetzt, den Todesursachen auf den Grund zu gehen;

und wenn in mehreren Berichten Bausarrest, MiGhandlung von

Gefangenen und Folter verurteilt werden, dann erflillen die
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bundesrepublikanischen Medien ihre in der Verfassung fest-

gelegte Pflicht, die bei Koszyk/Pruys wie folgt dargestellt

ist:

Ihrer Funktion als Verbindungsorgan zwischen Volk

und Regierung sollen die Massenmedien nach der Vor-

stellung des BVerfG dadurch gerecht werden, daB sie

die "offentliche Meinung" gegenuber den Staatsorga-

nen artikulieren, d.h. "die in der Gesellschaft und

ihren Gruppen unaufhorlich neu sich bildenden Mei-

nungen und Forderungen an die politisch handelnden

Staatsorgane (herantragen), die auf diese Weise

ihre Entscheidungen auch in Einzelfragen der Tages-

politik standig am MaBstab der im Volk tatsachlich

vertretenen Auffassungen messen konnen". (Koszyk/

Pruys 1981:212f.)

Das andere Gewalt-Thema ist "Krieg und Unruhen". Berichte

uber Kriege und Unruhen genieBen immer besondere Prominenz

in allen Medien, ebenso der Krieg im Norden Namibias und

die damit verbundenen Einfalle sudafrikanischer Truppen in

das benachbarte Angola, denen bei weitem die groBte Zahl

der Berichte gilt. Wenn Soldaten den Grenzraum eines ande-
ren autonomen Landes verletzen, ganz gleich aus welchen

Grunden, entsteht ein internationaler Konflikt, uber den in

der Weltoffentlichkeit berichtet wird.
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Die Themen "Sport" und "Kirche" weisen ebenfalls eine hohe

Frequenz auf. Daran zeigt sich, daB die Slidafrika-Bericht-

erstattung nicht nur auf Politik im engeren Sinne und

Gewalt gerichtet ist sondern auch andere Lebensbereiche

einschlieBt. Wer Sport- und Kirchennachrichten aus aller

Welt verfolgt, der weiB, in welchem MaBe diese beiden

Lebensbereiche politisiert werden. Die Kirchen befassen

sich mit politischer Ungerechtigkeit und sozialer Not

(Weltkirchenrat, Lutherischer Weltbund, EKD), und die Poli-

tiker entscheiden liber die Teilnahme ihrer Sportler an

internationalen Wettkampfen (Olympischen Spiele). Diese

Tendenz ist auch aus den Berichten liber Slidafrika ersicht-

lich. Ferner laBt sich feststellen, wie ein Ereignis den

Umfang der Sportberichterstattung beeinflussen kann: Be-

richte liber den slidafrikanischen Grand Prix in Kyalami am

23.1.82 sind flirmehr als die Halfte des Umfangs zum Thema

Sport verantwortlich; und hier handelt es sich urn ein

Ereignis, bei dem die slidafrikanische Rassenpolitik keine

Rolle spielte.

Uber die Kunst wurden mehrere umfangreiche Berichte und

Rezensionen verzeichnet mit positiver Bewertung. Enttau-

schend ist jedoch die geringe Beachtung der Themenbereiche

"Erziehung" und "Tourismus". Vor allem im Hinblick auf

Mangel im Schulwesen flir Schwarze ware eine umfangreiche

Darstellung zu erwarten gewesen. Da Slidafrika sich in der

Bundesrepublik als ideales Reiseland prasentiert, "Eine
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ganze Welt in einem Land" (Der Spiegel 43/1984:177)19,

hatte man auch hier eine hohere Anzahl Artikel vermutet.

Eine Lektlire der untersuchten Zeitungen und Zeitschriften

im Hinblick auf ihre Slidafrika-Berichterstattung laBt ein

vielseitiges und differenziertes Bild der Republik Slid-

afrika entstehen. Es wird sehr ausflihrlich liber Neuerungen

im politischen Bereich berichtet, aber auch Ungerechtigkeit

und Gewalt werden nicht verschwiegen. Die Berichterstat-

tung, vor allem in der Tagespresse, ist regelmaBig und zu

besonderen Ereignissen sehr ausflihrlich.

Die Untersuchung der Nachrichtenlieferanten hat gezeigt,

daB fast drei Viertel aller Berichte Nachrichtenagenturen

oder Korrespondenten als Quelle angeben und daher "einen

hohen Grad an Glaubwlirdigkeit" (Ragusa 1981:86) besitzen.

Die Inhaltsanalyse flihrt also zu dem Ergebnis, daB die

Berichterstattung der liberregionalen deutschen Presse, wenn

die Gesamtmenge der untersuchten Texte betrachtet wird, dem

Anspruch einer umfassenden/ausgewogenen, glaubwlirdigen Dar-

stellung entspricht.
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3. Die Detailanalyse

3.1 Einleitung

Nachdem im ersten Teil der vorliegenden Arbeit eine exten-

sive Aufbereitung und Darstellung des Untersuchungsmate-

rials vorgenommen wurde, folgt in diesem Kapitel eine

intensive Analyse einzelner Berichte uber einen Teilbereich

der Sudafrika-Berichterstattung. Ziel dieser Analyse ist

die Bestimmung der unterschiedlichen Standpunkte und Dar-

stellungsweisen der verschiedenen Berichte; sie ist insbe-

sondere auf Sprachgebrauch, Argumentation, sowie ideologi-

sche und personliche Wertung der Beitrage ausgerichtet und

soll SchluBfolgerungen im Hinblick auf die Sachlichkeit der

Artikel ermoglichen.

Die Inhaltsanalyse hat ein Gesamtbild der Sudafrika-

Berichterstattung entworfen, ein theoretisches Konstrukt,

das sich zusammensetzt aus Texten der verschiedenen Medien

aus dem politischen Spektrum der Bundesrepublik Deutsch-

land. Darin erscheint die Berichterstattung zu den einzel-

nen Themen ziemlich ausgewogen. Die Detailanalyse hingegen

befaBt sich mit einzelnen Zeitungsberichten,den einzelnen

Autoren, den einzelnen Zeitungen/Zeitschriften und ermit-

telt daher die Perspektive des durchschnittlichen Zeitungs-

lesers, der in der Regel nicht mehr als eine Zeitung
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regelmaBig liest und selten in der Lage ist, Berichte aus

mehreren Zeitungen oder aIle Berichte einer Zeitung tiber

ein Thema oder Ereignis miteinander zu vergleichen.

3.2 Das Thema: Zur Darstellung der Reformvorschlage

Es geht in der Detailanalyse darum, das Besondere an der

Berichterstattung der einzelnen Zeitungen bzw. Zeitschrif-

ten zu untersuchen am Beispiel der Darstellung der Vor-

schlage zur geplanten Verfassungsreform. Hier handelt es

sich urn ein Thema, tiber das in den meisten Medien (auBer

Bayernkurier, Quick und Stern) berichtet wird und an dem

sich verschiedene Darstellungsweisen und ideologische Un-

terschiede der Zeitungen/Zeitschriften und Autoren auf-

zeigen lassen. Es soll deutlich werden, welche Standpunkte

die einzelnen Zeitungen/Zeitschriften, die einzelnen Kor-

respondenten/Mitarbeiter/Redakteure, die einzelnen Berichte

gegentiber den Reformvorschlagen vertreten. Die Detailana-

lyse will darlegen, was im einzelnen tiber die Reformvor-

schlage gesagt wird, wie die Reformvorschlage dargestellt

und beurteilt werden und worin die Unterschiede und Gemein-

samkeiten bestehen.

Die in der Inhaltsanalyse unter "Reformen" eingeordneten

Artikel erwiesen sich als besonders umfangreich (siehe
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Tabelle 6). Die Subkategorie "Reformen" weist bei weitem

den gro~ten Umfang unter allen Subkategorien auf, und damit

wird die Wahl dieses Themas fur eine exemplarische Detail-

.analyse begrundet.

3.3 Zur Textauswahl

Eine kritische Analyse und Interpretation aller unter der

Subkategorie "Reformen" erfa~ten Artikel ist nicht das Ziel

dieser Detailuntersuchung, aber auch nicht erforderlich zur

Darstellung von Einzelperspektiven der Berichterstattung

zur Verfassungsreform. Im folgenden werden 5 umfangreichere

Berichte (zwischen 250 und 450 cm2), die im August 1982

erschienen sind, textwissenschaftlich untersucht. Es han-

delt sich hier urn-Reaktionen auf die Annahme der Verfas-

sungsreform-Plane durch den nationalen Kongre~ der Nationa-

len Partei am 1.8.1982.20

Die ausgewahlten Texte kommen aus 5 verschiedenen Zeitungen

(FAZ, Welt, Rheinischer Merkur, Zeit" Vorwarts), die die

unterschiedlichen ideologischen Positionen in der Presse-

landschaft der Bundesrepublik Deutschland kennzeichnen. Bei

einer groben Sortierung aller Artikel zu den Reformen

ergeben sich zwei Gruppen. Einerseits finden sich Texte, in

denen die Person Botha im Mittelpunkt steht. Dazu gehoren

die Berichte "Sudafrikas Premierminister in der Zange eines
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Zweifrontenkrieges" (Welt 26.8.82) und "Botha spurt den

Gegenwind" (RM 27.8.82), die unter 3.4.1 und 3.4.2 analy-

siert werden. Die zweite Textgruppe auBert sich kritisch zu

den Reformplanen und lehnt die Verfassungsreform-Vorschlage

der sudafrikanischen Regierungspartei abo Dazu gehoren die

unter 3.4.3, 3.4.4 und 3.4.5 untersuchten Berichte: "Ein

biBchen Selbstmord muB sein" (Zeit 13.8.82), "Eine Reform-

politik gegen die absolute Mehrheit" (Vorwarts 19.8.82) und

"Poiarisierung in Sudafrika" (FAZ 14.8.82).

Nach meiner Einschatzung sind die ausgewahlten Texte ty-

pisch fur die in der Inhaltsanalyse unter "Reformen" er-

faBten Artikel. Mit der Person Botha befaBt sich namlich

auch der Sudafrika-Korrespondent der FAZ, Andreas

Razumovsky. Von ihm erschienen Berichte und Kornrnentare

unter folgenden Uberschriften: "Botha mochte Staatsprasi-

dent werden" (FAZ 13.7.82), "Ein starker Mann uber den

getrennten Welten" (FAZ 24.7.82). Hans Germani, der Slida-

frika-Korrespondent der Welt, stellt Botha ebenfalls oft in

den Mittelpunkt: "Die kleinen Schritte des Pieter Willem

Botha" (Welt 2.2.82), "Bothas Reformpolitik entzweit die

Partei" (Welt 26.2.82), "Botha triumphiert uber die Reform-

gegner" (Welt 1.3.82). Kritik an den Reformen zeigt sich in

Artikeln mit folgenden Uberschriften: "Kosmetik am Gesicht

der Apartheid" (SZ 17.5.82), "Vorerst alles Stuckwerk" (DS

23.5.82), "Schwarze Mehrheit Sudafrikas bleibt ohne politi-

sche Rechte" (FR 2.8.82), "Sudafrika auf dem Wege zur
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Diktatur?" (SZ 6.8.82), "Nur die Parkbank teilen - oder

auch die Macht?" (Zeit 12.11.82).

3.4 Die Einzelanalysen21

3.4.1 "Sudafrikas Premierminister in der Zange eines Zwei-

frontenkrieges" (Welt 26.8.82)

Hans Germani, der Sudafrika-Korrespondent der Welt, befa~t

sich in diesem Bericht mit den Reaktionen der Sudafrikaner

auf die Reformen und mit der daraus resultierenden Situa-

tion des Premierministers Botha. Anla~ des Berichtes und

Indiz fur die innenpolitische Situation Sudafrikas ist das

Ergebnis einer Nachwahl zum Transvaaler Provinzialparlament

(von Germani der Situation in der Bundesrepublik angegli-

chen und als "Transvaal-Landtag" ubersetzt) in der Stadt

Germiston: Die Nationale Partei hat zwar die Wahl gewonnen,

aber die absolute Mehrheit an die rechtsextremen Parteien

verloren.

Germani zitiert eingangs den Johannesburger "Star", der das

Wahlergebnis als "ein Desaster fur die Nationale Partei

Premier Bothas" ansieht. Germani selbst benutzt den Aus-

druck "innenpolitische Krise", die er wie folgt definiert:
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Botha hat sich zweifellos in diesem Jahr verkal-

kuliert. Er beging den in der Politik wie im

Kriege schweren Fehler, einen Zwei-Fronten-Krieg

in doppelter Hinsicht einzugehen.

In dieser Definition ist der Zweifrontenkrieg, der schon in

der Schlagzeile erscheint, der zentrale Begriff.

Fur den deutschen Leser der alteren Generation hat der

Begriff "Zweifrontenkrieg" sicherlich eine besondere Bedeu-

tung; er erinnert an die zwei Weltkriege sowie an die

Bismarck-Zeit, in der versucht wurde, durch Vertrage (Drei-

bund, Ruckversicherungsvertrag) die Anzahl der Deutschland

feindlich gesinnten Staaten zu begrenzen und "Zweifronten-

kriege" zu vermeiden. In seinem."Buch uber Heerwesen und

Kriegfuhrung": "Das Volk in Waffen" befaBt sich z.B. von

der Goltz (1925:208f.) mit Gefahr und ursachen "eines

Krieges nach zwei Fronten" fur Deutschland:

Die Gefahr eines Krieges nach zwei Fronten war

von jeher fur Deutschland vorhanden. Sie ist

begrundet in seiner geographischen Lage und

wurde brennend, als Frankreich und RuBland sich

verbundeten ...

Premierminister Bothas Dilemma bezuglich der Reformen wird

hier annaherungsweise in Beziehung gesetzt zu der Situation
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Deutschlands im Falle eines Krieges, der den Deutschen in

der Regel aufgrund ihrer geographischen Lage in Europa als

Zweifrontenkrieg droht. Wenn Germani in seinem Artikel mit

dem Begriff "Zweifrontenkrieg" operiert, dann 6ffnet er dem

deutschen Leser damit ein Verstehensraster, in dem die

"Reformen Bothas" als fatales MiBgeschick erscheinen. Er

setzt zum Verstandnis der Reformen ein Phanomen aus der

Geschichte Deutschlands an und steuert damit die Verste-

hensprozesse beim deutschen Leser. Indem Germani sich fur

diese Metapher entscheidet, legt er sich auf eine ganz

bestimmte Beurteilung der Lage in Sudafrika fest. Durch die

Einfuhrung des Begriffes "Zweifrontenkrieg" spricht er beim

deutschen Leser einen Referenzbereich an, der an die zwei

Weltkriege mit den Niederlagen von 1918 und 1945 erinnert.

Bothas politische Entscheidungen k6nnten demnach ebenso

verheerende Konsequenzen haben.

Germani grenzt die jeweiligen doppelten Fronten nicht sehr

deutlich voneinander abe GewiB ist, daB Botha zwei Zwei-

frontenkriege fuhrt, und zwar sowohl in seinem Versuch, das

Namibiaproblem zu l6sen, als auch in seiner Reformpolitik.

"In Fragen Namibia" ist Botha einerseits "mit schwierigsten

Verhandlungen" beschaftigt, und andererseits fuhrt er

"einen Guerillakrieg mit der marxistischen Swapo". Dabei

muB er sich sowohl urndie Gunst seiner Wahler kummern als

auch urndie Meinungen und Wunsche der internationalen
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Gemeinschaft. Er mu~ mit der UNO und der sogenannten

Funfergruppe (der Bundesrepublik Deutschland, GroBbritan-

nien, Frankreich, Kanada und den Vereinigten Staaten) ver-

~andeln. Deren Ziel ist es, eine international anerkannte

Unabhangigkeit des Territoriums nach Wahlen unter Aufsicht

der Vereinten Nationen herbeizufuhren.22 Die Verhandlungen

sind deshalb so prekar, weil die sudafrikanische Offent-

lichkeit in Namibia eine ahnliche Entwicklung wie in

Zimbabwe befurchtet. Auch der Guerillakrieg mit der Swapo

verlangt die "volle Aufmerksamkeit" Bothas. Die Swapo-

Kampfer im Norden Namibias, die aus Angola in das Land

eindringen, gel~en als weitere Bedrohung Bothas von auBen.

Bothas Schwierigkeiten, eine Lasung des Problems zu finden,

d.h. den Zweifrontenkrieg zu gewinnen, liegen also darin,

daB Botha am Verhandlungstisch und an der Kriegsfront

gleichzeitig kampfen muB, und dabei die Gunst seiner Wahler

und den politischen und militarischen Druck von auBen zu

berucksichtigen hat. Es handelt sich urn einen "Krieg" "nach

innen" und "nach auBen". Das ist die eine "Zange" in der

sich Botha befindet.

Auch die Reformpolitik in Sudafrika sieht Germani anti the-

tisch, als Kampf an zwei Fronten. Indem Botha, im Gegensatz

zu seinem Vorganger John Vorster, der allen Schwarzen in

den unabhangigen Stammstaaten politische Rechte erteilen

wollte, zuerst den Mischlingen und Indern ein Mitsprache-

recht in der Politik gewahrt und das "Schwarzen-Problem"
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hinausschiebt, begibt er sich in einen weiteren Zweifron-

tenkrieg. Durch diesen "PrioritAtenwechsel" st5Bt Botha

sowohl bei den konservativen als auch bei den liberalen

WeiBen auf Widerstand. Als seine Gegner gelten der Fuhrer

der Konservativen Partei, Andries Treurnicht, "der Exponent

der Rechten" und van Zyl Slabbert, Fuhrer der Progressiven

Partei, "jener der Linken". Beide Gegner wollen in der

Verfassungsreform die Frage der Schwarzen zuerst l5sen,

jedoch auf unterschiedliche Weise. Dadurch wird Bothas

Politik von links und von rechts kritisiert und bekAmpft.

Dieser Kampf urnReformen beschrAnkt sich jedoch nicht nur

auf die Politik, er wird nicht nur im Parlament und an den

Wahlurnen ausgetragen, sondern auch ~uf der StraBe, wo

unzufriedene Mischlinge und Schwarze durch Streiks, "Verge-

waltigungen" und "andere Gewalttaten" gegen die WeiBen

vorgehen, weil sie "die Reformen als Anzeichen der SchwAche

der Regierung und als Signal zur Gewalt" auslegen. Hier hat

es Botha auch wieder wie bei der L5sung des Namibiaproblems

mit einem Zweifrontenkrieg zu tun: Die eine Front greift

ihn von zwei Seiten im Parlament an, die andere Front

bekAmpft seine Reformen mit Gewalttaten.

Der sich "in der Zange eines Zweifrontenkrieges ... in

doppelter Hinsicht" befindende Botha, hat sich in eine

Situation begeben, in der er offensichtlich Hilfe braucht.

Das ergibt sich aus diesem Bild, das Germani benutzt. Als

Politiker und Reformer wird er entschuldigt, denn er "ging

http://scholar.sun.ac.za



154

hundert Schritte weiter, in bester Absicht". Botha benetig-

te nun einen Schlieffen-Plan, einen Operationsplan fur

einen Zweifrontenkrieg, und westliche Unterstutzung, urn ihn

aus diesem Malheur zu befreien,23 denn "Botha ist zweifel-

los der gemaBigste Premier, den der Westen sich in Sudafri-

ka wunschen kann".

So steuert Germani uber das Bild des Zweifrontenkrieges die

Rezeption politischer Sachverhalte. Er schafft mit dem Bild

beim deutschen Leser Verstehensvoraussetzungen, die Erinne-

rungen an die beiden verlorenen Weltkriege hervorrufen.

Durch den Gebrauch dieses Bildes bewertet er die Textinhal-

tee Er gibt dem Leser damit eine subtil arrangierte, weil

psychologisch fundierte, Interpretationshilfe zum Verstehen

der schwer durchschaubaren politischen Realitat Sudafrikas

an die Hand.

3.4.2 "Botha spurt den Gegenwind"

(Rheinischer Merkur 27.8.82)

Ebenso wie in Germanis Welt-Artikel dient hier das Ergebnis

der Nachwahl zum Transvaaler Provinzialparlament in der

Stadt Germiston (hier falschlich als Johannesburger Stadt-

teil bezeichnet) als Ausgangspunkt. Hepker stellt das Wahl-

ergebnis nicht sehr ausfuhrlich dar. Er berichtet, daB der

Kandidat der Nationalen Partei die Wahl zwar gewonnen habe,
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die beiden "weiter rechts stehenden Konkurrenten" zusamrnen

jedoch 58 Prozent der Stimrnen erzielten. Das bedeute "eine

Verdreifachung des rechten Stimrnenpotentials seit der letz-

ten Parlamentswahl". Aus dem Wahlergebnis zieht H6pker die

SchluBfolgerung:

Gegen pieter Willem Botha, den Mann der vorsich-

tigen Reformen in Sudafrika, braut sich etwas

zusamrnen.

Hier wird die in der Uberschrift entworfene Darstellung des

Widerstandes gegen das Reformprogramrn als "Gegenwind" wei-

ter ausgefuhrt: Gegen Botha "braut sich etwas zusamrnen".

Der Steuermann Botha gerat mit seinem Schiff in einen

Sturm, denn "er steuerte auf ein Programrn der Reformen zu,

mit denen er gegen die Wagenburg-Mentalitat der Buren

anging". Zwar hat er die von Andries Treurnicht gefuhrten

Krafte "aus der Regierungspartei abgedrangt", aber nun

bieten sie ihm Wider stand und hindern ihndaran, sein Ziel

zu erreichen. Das Wahlergebnis ist also ein Indiz fur den

hereinbrechenden Sturm, der Bothas Schiff vom Reformkurs

abbringen k6nnte: Er hat den Kampf gegen die Wagenburg-

Mentalitat seiner Volksgenossen noch nicht gewonnen.

H6pker sieht jedoch in Botha einen kompetenten Steuermann

"mit autokratischer Veranlagung und autoritarem Fuhrungs-

stil", der sich mit seiner "straff durchorganisiert(en)
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Parteimaschinerie" und seinem "Organisationstalent" viel

zutraut. Wenn er einmal an der Spitze der neuen Prasidial-

demokratie steht "hatte er das Steuerrad zum Einschwenken

auf die fallige GroBe Reform in der Hand". Auch Begriffe

wie "wagen", "ermutigt", "traut sich viel zu" und "hatte

das Zeug" deuten an, daB Botha nach H5pkers Meinung als

Steuermann in der Lage ist, sein gesetztes Ziel zu errei-

chen, solange er keine ."Angst vor der eigenen Courage"
bekommt.

So steuert H5pker mit dem Bild des vom Sturm bedrangten

Steuermannes Botha die Rezeption politi scher Sachverhalte.

Der deutsche Leser wird hier dazu gezwungen, Botha als

Protagonistender Reform, der gegen eine gewa1tige Mehrheit

von "Verkrampten" angehen muB, zu rezipieren. In dem Kampf

gegen "die Wagenburg-Menta1itat der Buren" und den "notori-

schen Neinsager" Treurnicht sei der Reformer der Unterstut-
zung wert:

Botha traut sich viel zu, und man m5chte ihm

fur den Weg zu einem friedlichen Miteinander

der Rassen jedweden Erfolg wunschen.

3.4.3 "Ein biBchen Selbstmord muB sein" (Zeit 13.8.82)

Allister Sparks, der Redakteur der Johannesburger "Rand
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Daily Mail", befaBt sich in diesem Kommentar mit der

Situation in Sudafrika nach der Bekanntgabe der Vorschlage

zur Verfassungsreform. Es handelt sich also, im Gegensatz

~u den anderen Texten, urnden Kommentar eines Sudafrika-

ners. Hier kann daher der Frage nachgegangen werden, ob und

inwiefern sich die ideologische Position eines sudafrikani-

schen Journalisten in der Beurteilung der Reformvorschlage

von der der deutschen Berichterstatter unterscheidet.

Sparks will dem deutschen Leser klarmachen, daB in Sudafri-

ka Verwirrung herrscht. Aus seiner Sicht ist die Lage im

Land aussichtslos. Ein erster Eindruck der Verwirrung wird

schon durch die Schockzeile "Ein biB chen Selbstmord muB

sein" vermittelt. Diese den emotiven Bereich ansprechende

Uberschrift enthalt einen unauflosbaren Widerspruch und ist

insofern geeignet; die Aufmerksamkeit des Lesers zu fes-

seln. Sein Interesse wird auf die Bedeutung des Wider-

spruchs gerichtet. Die Tatsache, daB es "ein biBchen

Selbstmord" nicht gibt, regt den Leser dazu an, weiterzule-

sen. Er findet im Text eine Analyse der neuen Reformpoli-

tik, die versucht, das AusmaB der Verwirrung im Lande nach

Bekanntgabe der Reformvorschlage aufzuzeigen.

1m Text erfahrt der Leser, wie der Widerspruch in der

Schlagzeile zustande kommt und somit auch, worauf die

Verwirrung im Lande zuruckzufuhren ist. Die Schlagzeile

enthalt eigentlich schon alles, was folgt:
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Viele Generationen sind in dem BewuBtsein aufge-

wachsen, daB allein die Apartheid ... das Uber-

leben der Afrikaner angesichts der enormen

schwarzen Mehrheit sichern konne. Nun aber be-

hauptet die Regierung plotzlich, daB die Afrikaner

sich "anpassen oder sterben" muBten.

Die Afrikaner, erzogen in dem Glauben, daB Inte-

gration nationalen Selbstmord bedeutet, sollen

sich nun damit abfinden, daB ein biB chen Selbst-

mord schon not tue.

Sparks stellt hier die Behauptung auf, daB die Regierung

von den Afrikanern "ein biBchen Selbstmord" verlange. Er
,

benutzt dazu die in der Rhetorik definierte "Verdrehungs-

technik" (Schlliter 1975:58), indem er Thesen und Termini

der sudafrikanischen Regierung aufnimmt und ihnen einen

neuen/falschen Sinn gibt. Er geht von der These aus, daB

die Apartheid den Afrikanern das "Uberleben angesichts der

enormen schwarzen Mehrheit" sichern 5011. Dieser These

stellt er den Reformaufruf der Regierung gegenuber, daB

"die Afrikaner sich lanpassen oder sterben' muBten". Die

erste These interpretiert Sparks so, daB Integration

Selbstmord bedeute. "Sich anpassen" hieBe dann ein biB chen

Integration und daher "ein biB chen Selbstmord".

Dieser Widerspruch wird nun benutzt, urndie Widerspruch-

lichkeit und Sinnlosigkeit der Reformen zu entlarven und urn
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das AusmaB der Verwirrung im Lande anzudeuten. Daist

einerseits festzustellen, "die Apartheid-Ideologie (sei) in

Auf16sung begriffen", und "es mehren sich die Anzeichen,

daB die Regierung sturzen wird". Andererseits hat die

Regierung aber "das Parlament mit 125 von 177 Sit zen fest

im Griff". "Ein biBchen Selbstmord muB sein" heiBt dann

auch, "die Afrikaner ... wissen nicht mehr genau, wohin die

Politik der Regierung zielt", denn:

"Reform" ist zum Modewort geworden. Aber Reform

wohin? Niemand kann sie definieren. Die Herrschaft

der schwarzen Mehrheit wird emphatisch wie je

zuruckgewiesen. Gleichzeitig gibt die Regierung

jedoch zu, daB die Apartheid ungerecht und unprak-

tisch geworden ist. Unruhe und Unsicherheit be-

herrschen die weiBe Gemeinde ...

Sparks gibt im folgenden einen Uberblick uber die geplante

Verfassungsreform. Daraus wird deutlich, inwiefern "Unruhe

und Unsicherheit" der WeiBen begrundet sind und inwiefern

diese Reform tatsachlich Selbstmord fur die WeiBen bedeuten

kann, da die Schwarzen dabei nicht berucksichtigt werden.

Deshalb benutzt er in seiner Erlauterung der Reformvor-

schlage so viele Negativismen: Der Prasident "solI dem

Parlament nicht verantwortlich sein", "er solI nicht direkt

vom Volk gewahlt werden", "es wird keine 'bill of rights'

geben", "die Verfassung definiert nicht die Rolle des
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Obersten Gerichtshofes", "die Macht der Legislative wird

von keiner Seite eingeschrankt" (Hervorhebung R.A.). Sparks

befaBt sich also in erster Linie mit dem, was die Reform

nicht bringt. Ebenso zitiert er die verwirrten und skepti-

schen Reaktionen aus Slidafrika ("viele ... flirchten", "die

Liberalen bezweifeln" und "argwohnen", die Schwarzen "sind

emport", "die Mischlinge und Inder zogern", "niemand

ist zufrieden"), ohne selbst ein Urteil zu fallen.24 Sparks

hat es jedoch nicht notig, eine eigene Meinung zu bekunden,

da er seinem Text mit der Schlagzeile "Ein biB chen Selbst-

mord muB sein" schon eine Interpretation vorausschickt,

Emotionen beim Leser auslost und ihm dadurch kein anderes

Urteil erlaubt auBer diesem: Bothas Reform bringt nur Chaos

und Unzufriedenheit. Ein biB chen Integration bedeutet "ein

biBchen Selbstmord". Folglich bleibt fur Sparks, und daflir

pladiert er letztlich, nur die Integration. Das wird aber

nicht explizit gesagt.

Dieser Text ist insofern interessant, als es sich hier - 1m

Unterschied zu den anderen analysierten Berichten - urnden

Kommentar eines slidafrikanischen Journalisten handelt, des-

sen Einstellung zur politischen Lage des Landes nicht

grundsatzlich von der der meisten deutschen Pressebericht-

erstatter abweicht. Hier zeigt sich, daB ein Slidafrikaner

die Apartheidpolitik von derselben ideologischen Position

her beurteilen kann, wie es die bundesrepublikanische Pres-

se tut. Folglich darf nicht behauptet werden, nur im
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Ausland, wie etwa in der Bundesrepublik, verstehe man die

Ideologie der sudafrikanischen Regierung nicht.

3.4.4 "Eine Reformpolitik gegen die absolute Mehrheit"

(Vorwarts 19.8.82)

Dieser Text von Ruth Weiss, .einer Korrespondentin des

Vorwarts, erlautert und beurteilt nicht nur die Reformvor-

schlage, sondern kritisiert am Beispiel der Reformen auch

die sudafrikanische AuBenpolitik.

Wie die drei vorigen untersuchten Texte laBt sich dieser

Kommentar ebenfalls anhand der Schlagzeile interpretieren.

Indem Weiss hier den Ausdruck Itdieabsolute Mehrheit"

benutzt, macht sie dem Leser ihre ideologische Position

bekannt: Sie sieht "die Schwarzen", "die in Sudafrika die

absolute Mehrheit der Bevolkerung stellen", als politische

und kulturelle Einheit und wendet sich damit gegen die

Auffassung der sudafrikanischen Regierung, daB Sudafrika

ein Vielvolkerstaat sei, der sich aus unterschiedlichen

ethnischen Einheiten zusammensetze. Da die Schwarzen in der

neuen Verfassung nicht berucksichtigt werden (Die Regierung

gewahrt ihnen politische Rechte in den Stammstaaten.), muB

Weiss betonen, daB es sich hier urneine "Reformpolitik

gegen die absolute Mehrheit" (Hervorhebung R.A.) handelt.
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Weiss berichtet von Lob und Tadel der neuen Reformvorschla-

gee Sie zitiert Lob aus SUdafrika: "in offizi6sen Kreisen"

wurde "eilfertig von 'einer Verabredung mit der Zukunft'

.gesprochen", und Tadel der Londoner "Times", die die Refor-

men als "Bothas Maus" bezeichnet. Auf Grund ihrer ideologi-

schen Vorentscheidung muB sich Weiss mit der Kritik der

"Times" liieren. Sie Ubernimmt den Begriff "Bothas Maus" in

ihrer Beschreibung der Reformplane und kommt daher zu dem

Ergebnis:

... aus diesen Details geht hervor, daB die

geplante Machtteilung in SUdafrika in Wahrheit

keine ist. Die WeiBen werden weiterhin alle

Hebel in der Hand behalten. Die Schwarzen gel-

ten nach diesen Planen noch immer als nur vor-

Ubergehend in SUdafrika weilende Bewohner der

"Homelands" (Heimstatten).

Zur StUtzung ihrer Argumente und ihres Urteils Uber die

UngenUgsamkeit der Reformen verweist Weiss auf "Rassenkon-

flikte" und "Spannungen zwischen den. WeiBen SUdafrikas".

Ferner geht sie selektiv vor beim AnfUhren von Zitaten. Nur

Kritiker der Reformen kommen zu Wort: der ZulufUhrer Buthe-

lezi und der Chef der Anglo-American Corporation, Harry

Oppenheimer.
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Daher muB Weiss zu dem Ergebnis kommen, daB sich in den

Reformpl~nen Bothas "Blindheit" niederschlage und das Ziel

der Reformen, die Rassenprobleme Sudafrikas zu losen, nicht

erreicht werde.

3.4.5 "Polarisierung in Sudafrika" (FAZ 14.8.82)

Dieser Kommentar von Klaus Natorp ist der einzige der in

der Detailanalyse untersuchten Texte, der die Vorschl~ge

zur Reform der Verfassung nicht nur kritisiert, als "ein

Schritt in die falsche Richtung" bezeichnet, sondern auch

konkrete, begrundete Vorschl~ge macht, wie der "Polarisie-

rung in Sudafrika" abgeholfen werden konne:

Die politische Losung, der groBe KompromiB,

der Nationalkonvent, muB kommen.

Wie Allister Sparks benutzt auch Natorp die "adapt-or-die"-

Aussage des sudafrikanischen Ministerpr~sidenten P.W. Botha

als Ausgangspunkt seiner Kritik. Die Erwartungen, die

Bothas "beschworender" Appell im In- und Ausland geweckt

h~tte, seien entt~uscht worden. Die Entt~uschung bringt

Natorp zum Ausdruck, indem er implizite auf das Sprichwort

"Der Berg kreiBt und gebiert eine Maus" verweist und

gleichzeitig jedeHoffnung auf einen "grundlegenden Wandel"

als "Irrtum" abtut mit der Begrundung, "Auch Botha kann
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nicht fiber seinen eigenen Schatten springen".

Wie Ruth Weiss im Vorwarts bekundet auch Natorp seine

ideo1ogische Position, von der aus er die Reformen beur-

tei1t: Er bezeichnet das Beharren der Regierung auf der

"Home1and"-Po1itik a1s "das unbeirrte Festha1ten an (einer)

Fiktion" und ihre Verhand1ungsstrategie mit den Schwarzen

a1s "erschreckend" und eine "AnmaBung". Eine solche Po1i-

tik, die "fiber die K6pfe (der Schwarzen) hinweg" entschei-

det, muB daher zunehmende "Po1arisierung" bewirken.

In dieser "Po1arisierung in Sfidafrika", die sich "eines

Tages in den Ost-West-Konf1ikt einordnen" k6nnte, sieht

Natorp eine wirk1iche Bedrohung ffir den Frieden im Land,

und er prophezeit einen "schwe1enden Konf1ikt", "Unheil"

und "BlutvergieBen", wenn der Nationalkonvent, den er vor-

sch1agt, ja vorschreibt, nicht kommt. In dem imperativi-

schen Stil auBert sich eine Warnung: "der Nationalkonvent

muB kommen", "die westlichen Regierungendfirfen nicht nach-

lassen in ihrem Bemfihen, Unheil abzuwenden" (Hervorhebungen

R.A.). Er sieht es als Aufgabe, als "Pflicht", der westli-

chen Lander, mit diplomatischen Mitteln die sfidafrikanische

Regierung umzustimmen, da hier seines Erachtens eine Situa-

tion geschaffen wird, die zu Gewalt und BlutvergieBen

ffihrt. Damit spielt Natorp die Rolle eines Propheten, eines

Mahners, der die Situation in Sfidafrika durchschaut und das

Land vor der Selbstvernichtung retten will. Da sein EinfluB
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als deutscher Journalist auf die sudafrikanische Regierung

auBerst begrenzt ist, richtet er in seinem Kommentar einen

Appell an seine deutschen Leser und uber sie an die

europaischen Regierungen, ihren EinfluB in Sudafrika gelten

zu lassen.

3.5 Zusammenfassung

Die Analyse einzelner Berichte weist am Beispiel der

Reformvorschlage nach, wie unterschiedlich deutsche Zeitun-

gen uber Sudafrika berichten und wie sehr ideologische

positionen die Berichterstattung beeinflussen. Es zeigt

sich, daB die Texte nicht immer sachlich argumentierend,

sondern mit Schlagzeilen, Bildern und Zitaten bestimmte

Assoziationen und Sympathien/Antipathien wecken und damit

die Rezeption der Berichte uber die sudafrikanische Reform-

politik steuern. Die politischen Entwickiungen im Lande

werden durchaus scharf beobachtet, und es wird versucht,

die Aussagen von Politikern, die Beschlusse und Kundgebun-

gen von Parteien, Ausschussen und anderen Gruppen im Hin-

blick auf Fortschritte zur Beseitigung von Rassendiskrimi-

nierung und politi scher sowie sozialer Ungerechtigkeit zu

interpretieren.

Die meisten Berichte gehen von einem System aus, in dem

aIle Bevolkerungsgruppen die Politik des Landes mitbestim-
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men kennen. Die Apartheidpolitik der sudafrikanischen Re-

gierung wird grundsatzlich abgelehnt. Die Stellungnahmen zu

den Reformen unterscheiden sich jedoch zum Teil stark, und

es herrschen sehr verschiedene Meinungen uber deren Trag-

weite und Wirkung bezuglich vor allem der nicht-weiBen

Bevelkerungsgruppen. Insbesondere der Sudafrika-Korrespon-

dent der Welt, Hans Germani, und Wolfgang Hepker in seinem

Bericht fur den Rheinischen Merkur sehen die geplanten

Veranderungen als wesentlichen Schritt in die richtige

Richtung. Sie konzentrieren sich in ihrer Berichterstattung

auch besonders auf Botha personlich und erwahnen seine

Schritte zum Abbau der Apartheid lobend. Die anderen Be-

richte sind in ihren Urteilen auBerst scharf, da sie den

AusschluB der schwarzen Mehrheit aus der neuen Verfassung

fur ungerecht, fur,einen Schritt in die falsche Richtung

halten, derfur Sudafrika schwerwiegende Konsequenzen haben

wird, da namlich hier eine politische Grundlage geschaffen

wird, die auf sozialer Ungerechtigkeit beruht und daher nur

den Weg bahnt fur Unzufriedenheit und Revolution.

Dieses Urteil ist verstandlich, wenn man die neue sudafri-

kanische Verfassung mit den Grundrechten der Bundesrepublik

Deutschland vergleicht, die allen Burgern des Landes die

gleichen Freiheiten und Rechte garantieren, wahrend in

Sudafrika nach der Hautfarbe unterschieden wird und die

schwarze Mehrheit in der Politik des Landes kein Mitspra-

cherecht hat.
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Der Versuch, weiBen Sudafrikanern, die sich mit der Regie-

rungspolitik - wenn auch nicht unkritisch - identifizieren,

die Konzepte verstandlich zu machen, mit denen Deutsche

Sudafrika beurteilen, wird erheblich erschwert durch die

Tatsache, daB von beiden Seiten verschiedene Kulturbegriffe

angesetzt werden. In den untersuchten Berichten wird SUd-

afrika in der Regel gesehen als eine Nation, als kulturelle

Einheit, in der verschiedene Bevolkerungsgruppen, soziale

Schichten, Sprachgruppen, Religionsgemeinschaften und ver-

schiedene Ideologien bestehen. Dieses Kulturverstandnis

haben auch einige ideologische Gruppen innerhalb Sud-

afrikas, vor allem solche, die die "Apartheid" abschaffen

wollen und eine zentrale Regierung fur das ganze Land

fordern. So werden z.B. die Meinungen der englischsprachi-

gen sudafrikanischen Presse, des. Zulufuhrers Buthelezi und

des Wirtschaftlers Harry Oppenheimer in den untersuchten

Zeitungsberichten beachtet und dienen zur Stutzung der

jeweiligen Argumente gegen die geplante neue Verfassung.

1m Gegensatz zu dieser Auffassung von einem Einheitsstaat

besteht in einigen Kreisen in Sudafrika, vor allem unter

afrikaanssprachigen WeiBen, die Auffassung, daB Sudafrika

ein "Vielvolkerstaat" sei mit unterschiedlichen Kulturen:

die sogenannte "schwarze Mehrheit" setzt sich

aus deutlichunterschiedlichen ethnischen Einhei-

ten zusammen (Zulu, Tswana, Venda usw.), von denen
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jede ihre eigene Sprache, Kultur, Gebrauche und

Sozialstrukturen hat. (Sudafrika kontrovers 1981:7)

Dieses andere Kultur- und Selbstverstandnis bestimmter

weiBer Sudafrikaner, auch als "apartheid culture" bezeich-

net (Pollak 1981:90), wird durch die oben untersuchten

Berichte uber das eigene Land infrage gestellt. Diese

unterschiedlichen Auffassungen von Kultur sind ein wichti-

ger Grund dafur, daB solche Sudafrikaner die Kritik an

Sudafrika in deutschen Zeitungsberichten nicht verstehen

konnen.

Die Unte~suchung einzelner Texte fuhrt also zu dern Ergeb-

nis, daB deutsche Zeitungen sehr unterschiedlich, zurnTeil

unsachlich, uber Sudafrika berichten, einen Kulturbegriff

ansetzen, der in Sudafrika zurnTeil nicht verstanden wird,

und von ihrer ideologischen position irnpolitischen Spek-

trurn der Bundesrepublik beeinfluBt sind.
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4. Ergebnisse

Die vorliegende Arbeit kommt zu dem Ergebnis, daB die

Berichterstattung liber Slidafrika in der liberregionalen

deutschen Presse einerseits dem Anspruch einer vollstandi-

gen und glaubwlirdigen Darstellung entspricht, andererseits

aber nicht immer sachlich und daher stellenweise einseitig

sein kann.

Die Inhaltsanalyse, die am Beispiel des Jahrgangs 1982 die

Themen-Frequenz der Slidafrika-Berichterstattung in 12 Zei-

tungen untersucht, entwirft ein vielseitiges und differen-

ziertes Bild Slidafrikas, das sich aus 1328 Berichten mit

einer Vielfalt von Themen und verschiedenen ideologischen

Standpunkten ergibt (siehe 2.6, S.138). Die Ergebnisse

dieser Analyse zeigen, daB sich die Behauptung, die deut-

sche Presse berichte liber Slidafrika nur "einseitig", nicht

aufrechterhalten laBt. Der Leser, der in der Lage ist, die

12 untersuchten deutschen Zeitungen regelmaBig einzusehen,

wird vollstandig und glaubwlirdig liber Slidafrika informiert.

Damit hat die Inha1tsanalyse die Hypothese, daB die

Berichterstattung der liberregiona1en deutschen Presse liber

Sudafrika ausgewogen ist, bestatigt.

Die auf den Ergebnissen der Inhaltsanalyse beruhenden Ana-

lysen einzelner Texte hingegen zeigen, daB die Berichter-

stattung liber Sudafrika im einzelnen nicht immer sachlich
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ausfallt (siehe 3.5, S.165). Am Einzeltext laGt sich viel-

mehr nachweisen, daG die Presseberichterstatter u.a. etwa

durch emotiven Sprachgebrauch und mit Verstehenskonzepten,

die in der deutschen Kultur verankert sind, die Rezeption

der Berichte uber die sudafrikanischen Vorschlage zur Ver-

fassungsreform steuern. Der durchschnittliche deutsche Zei-

tungsleser, der sich in der Regel nur aus einer oder zwei

Zeitungen - und vermutlich vorwiegend aus Fernsehen und

Rundfunk - informiert, kann sich kein umfassendes Sud-

afrika-Bild machen, weil er auf eine begrenzte Anzahl von

Quellen, die zudem bestirnrnteideologische Positionen ver-

treten, angewiesen ist. Damit hat die Analyse einzelner

Texte die Hypothese, daG die Berichterstattung der uberre-

gionalen deutschen Presse uber Sudafrika ausgewogen ist,

widerlegt.

Was fur den deutschen Leser gilt, gilt urn so mehr fur den

sudafrikanischen Leser deutscher Zeitungsberichte. Der Sud-

afrikaner, der deutsche Zeitungsberichte uber sein Land

liest, muG sich dessen bewuGt sein, daG deutsche Journali-

sten, die uber Sudafrika schreiben, sowohl ein anderes

Kulturverstandnis haben als auch von den (partei-)politi-

schen Liaisonen ihrer Zeitungen her verstanden werden mus-

sen, die ihrerseits wiederum in der fremden Kultur wurzeln.

Der Bericht von Ruth Weiss, "Eine Reformpolitik gegen die

absolute Mehrheit" (Vorwarts 19.8.82), zum Beispiel wurde
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sich im fremdkulturellen Deutschunterricht dazu eignen, die

Art und Weise der Darstellung Slidafrikas und die Konzepte,

mit denen Slidafrika von Deutschen in der Bundesrepublik

beurteilt wird, zu erlautern. Weiss gibt schon in der

Uberschrift ihre ideologische Position bekannt. Sie sieht

die Schwarzen, die in Slidafrika die Mehrheit der Bevolke-

rung stellen, als einheitliche politische und kulturelle

Gruppe. Weil die Schwarzen in der neuen Verfassung nicht

berlicksichtigt werden sollen, muB Weiss die Reformvorschla-

ge grundsatzlich ablehnen. Warum sie zu diesem Urteil

kommen muB, kann dem slidafrikanischen Leser verstandlich

werden, wenn er etwa das Grundgesetz der Bundesrepublik

kennt und weiB, daB es sich beim Vorwarts urneine SPD-

Zeitung handelt, deren ideologische Ausrichtung vom Godes-

berger Progra~~ bestimmt ist.

Ebenso laBt sich am Beispiel des Berichtes von Hans

Germani, "Slidafrika in der Zange eines Zweifrontenkrieges"

(Welt 26.8.82), darstellen, daB auBer dem politischen Vor-

wissen auch fundierte Kenntnisse liber die deutsche Ge-

schichte zum Textverstandnis erforderlich sind. Germani

benutzt hier das Bild des Zweifrontenkrieges, urn seinem

Leser die schwer durchschaubare politische Realitat in

Slidafrika begreiflich zu machen. Indem Germani dieses Bild

benutzt, verbindet er die slidafrikanischen Reformen mit

einem Phanomen aus der Geschichte Deutschlands, das insbe-

sondere bei Deutschen unangenehme Erinnerungen an die bei-
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den verlorenen Weltkriege hervorrufen mag. Damit steuert

Germani die Verstehensprozesse beim deutschen Leser, dem

Bothas politische Entscheidungen nun als moglicher Schritt

in die Katastrophe verstandlich werden.

Auch Germanis Darstellung der Verfassungsreform, seine be-

hutsame Unterstutzung des Reformkurses und seine Sympathien

fur den sudafrikanischen Premierminister Botha lassen sich

erst unter Berucksichtigung der ideologischen Position der

Welt, die zur Springer-Presse zahlt, im politischen Spek-

trum der Bundesrepublik verstehen.

Aus dem Bericht von Allister Sparks, "Ein biBchen Selbst-

mord muB sein" (Zeit 13.8.82), ergibt sich, daB auch

Sudafrikaner die Politik der sudafrikanischen Regierung

ablehnend beurteilen. Sparks geht uberdies von ahnlichen

Pramissen aus wie etwa Ruth Weiss oder Klaus Natorp in

seinem Kommentar uber die "Polarisierung in Sudafrika" (FAZ
14.8.82).

Anhand solcher Berichte laBt sich also, insbesondere in der

Fremdphilologie Deutsch, ein Verstandnis dafur vermitteln,

warum die Politik der sudafrikanischen Regierung aus deut-

scher Sicht in der Regel abgelehnt wird. Die vorliegende

Arbeit stellt dazu verlaBliche Unterlagen bereit und will

damit zur Forderung der interkulturellen Kommunikation zwi-

schen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Sud-
afrika beitragen.
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5. Anmerkungen

1. In seiner Inhaltsanalyse, in der er die Berichterstat-
tung dreier uberregionaler Tageszeitungen der Bundes-
republik untersucht (Welt, FAZ und SZ), kommt Mulder
zu folgendem Ergebnis: "... South Africa cannot
complain that its affairs are ignored and its problems
and potential disregarded by the quality dailies of
the Federal Republic of Germany, nor can it claim to
be the focus of its attention or that of its readers"
(1981:392).

2. Der "Information Scandal", auch "Muldergate" genannt
(Pollak 1981:20), erschutterte die sudafrikanische Re-
gierung in den Jahren 1978 und 1979. Die "Rand Daily
Mail" brachte ans Licht, daB das Ministerium fur
Informatiun mehrere Millionen Rand fur geheime Projek-
te zur Verfugung gestellt hatte. Unter anderem solI
versucht worden sein, den "Washington Star" zu erwer-
ben, sowie auch den sudafrikanischen Zeitungskonzern
SAAN. Auch die Grundung der englischsprachigen Tages-
zeitung "The Citizen" (Johannesburg) wurde mit Staats-
geldern finanziert (vgl. Pollak 1981:20-37).

3. Diesen Begriff benutzte Premierminister John Vorster
am 8. Mai 1978 in einer Rede vor dem sudafrikanischen
Parlament (Hansard 6483-84). Zitiert bei Pollack
(1981:20).

4. Einen ausfuhrlichen Uberblick uber die Entwick1ung des
modernen Nachrichtenwesens geben Noelle-Neumann/Schulz
(1971:195-210), Dovifat (1976:90-138) und Koszyk/Pruys
(1981:195-203).
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5. Dovifat (1976a:123) weist in seiner "Zeitungslehre"
nach, daB die Nachrichtenagenturen durch ihre "parita-
tische Leitung und Uberwachung durch Zeitungen ver-
schiedener Richtungen ... ein holies MaB wirklicher
Unabhangigkeit" erreichen.

6. Uber die Aufgaben der Massenmedien hat das Bundesver-
fassungsgericht folgendes festgelegt: "SolI der Burger
Entscheidungen treffen, muB er umfassend in£ormiert
sein, aber auch die Meinungen kennen und gegeneinander
abwagen konnen, die andere sich gebildet haben. Die
Presse halt diese standige Diskussion in Gang, sie
beschafft die Information, nimmt selbst dazu Stellung
und wirkt damit als orientierende Kraft in der offent-
lichen Auseinandersetzung." Zitiert in "Tatsachen uber
Deutschland" (1980:285).

7. Fur "content analysis" (Badii, Berelson, North,
Tadayon) gibt es im Deutschen drei Begriffe: Content-
Analyse (Schrader), Aussagenanalyse (Bessler, Koszyk/-
Pruys) und Inhaltsanalyse (Fruh, Konig, Schulz,
Silbermann, Rust, Wersig). Letzterer wird jedoch in
der gegenwartigen Forschung am haufigsten gebraucht.
Die Methode der Inhaltsanalyse wird in mehreren Verof-
fentlichungen ausfuhrlich beschrieben. Besonders um-
fassend und ubersichtlich ist Werner Fruh: Inhaltsana-
lyse (Munchen 1981). Sehr hilfreich sind auch Holger
Rust: Methoden und Probleme der Inhaltsanalyse (Tubin-
gen 1981), Rolf Lisch/Jurgen Kriz: Grundlagen und
Modelle der Inhaltsanalyse (Reinbek 1978), Jurgen
Ritsert: Inhaltsanalyse und Ideologiekritik (Frankfurt
a.M. 1972) und Hansjorg Bessler: Aussagenanalyse
(Dusseldorf 1972).

8. Die Arbeit folgt im Aufbau der von Burki (1977), der
das Bild Schwarzafrikas in der "Neuen Zurcher Zeitung"
untersucht.
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9. Die Untersuchung befaBt sich auch mit Berichten, die
nicht aus Sudafrika stammen sondern aus anderen Lan-
dern. Als Kriterium fur Einbeziehung in die Analyse
gilt folgendes: An der Uberschrift oder im einlei-
tenden Absatz muB erkenntlich sein, daB sich der
Artikel in besonderer Weise auf Sudafrika oder einen
Sudafrikaner bezieht.

10. Der Begriff Stammstaaten ist ein Neologismus. Er wurde
gewahlt, urnpositive oder negative Konnotationen, die
mit der Bezeichnung 'homelands' verbunden werden
mogen, zu vermeiden.

11. Untersucht wurde die Deutschland-Ausgabe.

12. Bauer (1975:63) benutzt den Begriff "publizistische
Bedeutung" und Meyn (1979:49) "Qualitat". Noelle-
Neumann/Schulz (1971:229) sprechen von "Qualitatszei-
tungen wegen der journalistischen Leistung dieser
Blatter ".

13. Noelle-Neumann und Schulz (1971:348) und Meyn
(1979:49) kritisieren Sensationsmache, Trivialitat,
Nachrichtenunterdruckung und -verfalschung der "Bild-
Zeitung", die im Vergleich zu den anderen untersuchten
Zeitungen keinen groBen EinfluB auf die "opinion
leaders" (Meinungsfuhrer) hat (vgl. Koszyk/Pruys
1981:217 und Noelle-Neumann/Schulz 1971:342£.).

14. Der Spiegel und der Stern werden zuweilen von der
Zensurbehorde verboten, wenn ihre Berichterstattung
uber Sudafrika fur entstellend gehalten wird oder wenn
sie angeblich "obszones" Bildmaterial enthalten.

15. Den vier untersuchten Tageszeitungen wird im allgemei-
nen in der Massenkommunikationsforschung eine beson-
dere Bedeutung zugewiesen, und zwar aufgrund der aus-
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fuhrlichen Kommentare, die durch ihre gro~en Redak-
tionsstabe und eine Vielzahl Korrespondenten im In-
und Ausland ermoglicht werden. Sie sind somit in der
Lage, "eine eigenstandige Berichterstattung zu bieten,
die sich deutliclt von der Berichterstattung anderer
Zeitungen abhebt und so dem Leser Vergleiche ermog-
licht" (Noll 1977:18).

16. Alle Auflagenzahlen sind zitiert nach Stamm (1982).

17. Eine ausfuhrliche Darstellung der Ursachen und Folgen
der Spaltung gibt Stander (1982), Mitarbeiter der
afrikaansen Tageszeitung "Hoofstctd" in Pretoria.

18. In einer von der Sudafrikanischen Botschaft in Bonn
herausgegebenen Publikation "Sudafrika kontrovers"
(1981:96) hei~t es: "Au~erdem stammen annahernd 95%
der in Afrika geforderten Kohle aus Sudafrika, 38% des
Urans, 25% des Goldes ... Abgesehe~ davon ist Sudafri-
ka der gro~te Produzent von Mangan, Ferromangan,
Ferrochrom und Asbest in Afrika."

19. In den letzten Jahren erschienen in deutschen Zei-
tungen und Zeitschriften ab und zu Anzeigen von satour
(South African Tourism Board), in denerr der Schlu~satz
lautet: "Ja, man kann mit Recht sagen: Sudafrika, eine
ganze Welt in einem Land."

20. Diese Plane wurden der Regierung im "second report of
the Constitutional Committee of the President's
Council on the adoption of the constitutional
structures in South Africa" (siehe Devenish 1983)
vorgelegt.

21. Die Texte befinden sich im Anhang.
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22. Zur Berichterstattung liber das Namibiaproblem siehe
2.5.3 .

23. Sehr aufschluBreich dazu ist der Artikel von Klaus
Freiherr von der Ropp (1982a) liber den EinfluB der
Westmachte auf die Reformen im slidlichen Afrika.

24. In seinem Artikel "The tragedy of radical demands in
South Africa" (1982b) befaBt sich von der Ropp mit der
zunehmenden Kritik der Schwarzen an der Politik der
Regierung (siehe auch von der Ropp 1981).
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Tabe11e 1 VERTEILUNG DER ARTIKEL fiBER DAS JAHR 1982

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep akt Nov Dez Ges

FAZ 26 27 38 20 18 25 40 32 15 20 23 44 328

FR 10 20 22 18 14 13 24 30 14 21 23 32 241

SZ 23 24 30 24 26 21 34 41 26 25 22 37 333

WE 33 24 38 13 24 34 31 24 24 25 19 21 310

DS 2 5 2 5 4 3 1 2 4 2 4 2 36

RM 4 1 1 1 2 3 2 14

ZE 1 1 1 2 1 3 2 1 12

BK 1 3 1 1 1 1 1 3 12

va 1 1 2 1 1 3 4 2 3 18

SP 1 1 1 3 2 1 2 2 13

QU 1 1 1 1 4

ST 1 1 1 1 1 2 7

Ges. 99 111 135 86 92 99 140 138 88 99 93 148 1328
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Tabelle 2 ANZAHL DER ARTIKEL PRO AUSGABE

Ausgaben Artikel Art. pro Ausg.
Tageszeitungen

FAZ 303 328 1,08
FR 303 241 0,80
SZ 301 333 I,ll
WE 304 310 1,02

Ges 1211 1212 1,00

Wochenzeitungen
OS 52 36 0,69
RM 53 14 0,26
ZE 53 12 0,23
BK 53 12 0,23
va 52 18 0,35
SP 52 13 0,25
QU 53 4 0,08
ST 53 7 0,13

Ges 421 116 0,28
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Tabelle 7 AUSLANDSBEZIEHUNGEN
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Tabe11e 8 WIRTSCHAFT

Ges. FAZ FR SZ WE DS RM ZE BK va SP QU ST

Bodenschatze Anz 29 4 1 7 16 1
Umf 2939 239 131 979 1273 317

Landwirtschaft Anz 3 1 2
Umf 427 296 131

Wirtschafts1age Anz 6 2 1 3

u , Umf 1696 633 213 850

Aus1andische Anz 11 3 3 2 1 2
Unternehmen Umf 1316 340 214 91 405 266

Sudafrikanische Anz 28 9 1 7 8 1 2
Unternehmen Umf 2980 788 20 404 642 660 466

Aus1andische Anz 22 2 7 5 5 2 1
Kredite Umf 1669 151 663 394 321 45 95

Beziehungen mit Anz 6 2 1 1 1 1
Nachbarstaaten Umf 911 112 268 82 137 312

Import, Export Anz 32 6 10 7 8 1
Auftrage Umf 2396 372 837 278 883 26

Boykott Anz 10 4 4 1 1
Umf 709 319 130 150 110

Gesamt Anz 147 29 28 33 45 4 2 3 3
Umf 15043 2931 2665 2358 4792 181 755 578 783
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Tabelle 3 VERTEILUNG DER TEXTBEITRAGE NACH UMFANG (cm2)

1-50 51-150 151-300 301 + Anzahl Umfang Durchschn.
abs. % abs. % abs. % abs. % (cm2) Umfang

FAZ 118 36 127 39 46 14 37 11 328 41787 127,4

FR 105 44 100 41 27 11 9 4 241 22577 93,7

SZ 142 43 148 44 34 10 9 3 333 29264 87,9

WE 142 46 92 30 58 19 18 6 310 32219 103,9

DS 6 17 6 17 10 28 14 39 36 9654 268,2

RM 4 29 2 14 4 29 4 29 14 3774 269,6

ZE 1 8 3 25 3 25 5 42 12 5000 416,7

BK 0 - 4 33 4 33 4 33 12 2949 245,8

vo 1 6 2 11 6 33 9 50 18 5398 299,9

SP 3 23 1 8 2 15 7 54 13 3214 247,2

QU 3 75 0 - 0 - 1 25 4 1115 278,8

ST 1 14 1 14 2 29 3 43 7 3163 451,9

Ges. 526 40 486 37 196 15 120 9 1328 160114 120,6
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Tabelle 4 TBEMEN: Anzahl und Umfang der Artikel

Anz 13
Umf 1132

Anz 1328
Umf 160114

413 3
119 291 78 153

328 241 333 310
41787 22577 29264 32219

Pas. FAZ

13 19

737 1205

ST

1

735

3

783

1

54

1546

1

45

7

3163

97

QU

4

1115

1018

SP

39

1

459

364

263

2

431

1

342

302

263

118

633

13

3214

va

480

3

578

2

931

1

298

2

437

1

446

18
5398

1282

2

207

3

739

144

BK

12
2949

4

1017

7

1788

ZE

755

966

469

12
5000

2

1393

1

112

1305

96

RM

3

603

4

1824

2

81

14

3774

1170

DS

232

1

563

3

766

1

255

3

882

6

1070

5

1165

4

1665

4

181

36

9654

2

1363

1

73

5

1439

WE

33

5400

31
3538

70
9075

9

562

45

4792

10
725

5

615

7

481

4

391

4

668

11

1093

4

703

3

255

4

98

23
1346

9

350

35

1974

6

262

10
565

SZ

33

4015

42

3080

55

6558

6

1415

33

2358

350

4

856

17
1480

2

164

6

173

1

48

44
3775

3

105

44
2777

FR

4

316

23
3175

25
1757

29

2548

9

683

28
2665

9

2028

17
1746

7

519

1

462

10
1119

20
1863

3

166

42

2502

38

8343

30

3715

43
6175

13

3401

29

2931

13

1663

4

186

1

17

6

1105

9

1875

5

1493

31
2952

266

16
1579

6

345

27
2370

13

546

37

2706

4

5

4

11

7

3

8

10

14
14

19
18

9

11

13

13

15
12

7

8

18
16

9

9

17
19

6

6

12
15

2

5

16
17

5,27
4,79

9,11
7,45

0,83
0,31

2,03
2,28

3,54
4,53

0,15
0,36

0,68
0,71

3,54
3,49

1, 43

3,02

10,69
16,01

10,24
8,41

16,42

19,26

3,46
5,60

11 ,07

9,40

4,44

3,61

1,51
1,05

2,26
0,94

12,35
8,08

0,98
0,71

100,00
100,01

Ges.

142
25641

136
13465

218
30838

46

8973

147
15043

59

5774

20

1681

2

580

47

5581

27

3653

19

4830

70
7662

9

1133

47

7255

11

491

121
11931

30

1503

164
12944

Anz
Umf

Anz
Umf

Anz
Umf

Anz
Umf

Anz
Umf

Anz
Umf

Anz

Umf

Anz

Umf

Anz
Umf

Anz
Umf

Anz
Umf

Anz
Umf

Anz
Umf

Anz
Umf

Anz
Umf

Anz
Umf

Anz
Umf

Anz
Umf

Kriminalitat

Reisen und
Tourismus

Stamrnstaaten

Auslandsbeziehungen

Innenpolitik

Sport

Medien

Prominenz

Namibiaproblem

Wirtschaft

Erziehung und
Bildung

Kirche

Arbeit und

Gewerkschaften

Wissenschaft und
Technik

Justiz und Polizei

Kunst und
Popularkunst

Unglucke und
Katastrophen

Krieg und
Unruhen

Menschl. Probleme/

Merkwurdigkeiten

Gesamt
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Tabelle 5 QUELLEN

Ges. FAZ FR SZ WE OS RM ZE BK va SP QU ST

Korrespondenten- Anz 201 93 12 14 68 - - 3 3 8
berichte % 15,1 28,4 5,0 4,2 21,9 - - 25,0 25,0 44,4

Nachrichten- Anz 770 134 163 275 190 3 5
agenturmeldungen % 58,0 40,9 67,6 82,6 61,3 8,3 35,7

Mitarbeiter/ Anz 214 75 32 19 29 26 9 6 6 6 - 1 5
Red. Beitrage % 16,1 22,9 13,3 5,7 9,4 72,2 64,3 50,0 50,0 33,3 - 25,0 71,4

Leserbriefe Anz 20 8 7 2 2 - - - 1
% 1,5 2,4 2,9 0,6 0,6 - - - 8,3

Sonstige Anz 28 5 3 - 15 - - 2 - 3
% 2,1 1,5 1,2 - 4,8 - - 16,7 - 16,7

ahne Angabe Anz 95 13 24 23 6 7 - 1 2 1 13 3 2
% 7,2 4,0 10,0 6,9 1,9 19,4 - 8,3 16,7 5,6 100,0 75,0 28,6

Gesamt Anz 1328 328 241 333 310 36 14 12 12 18 13 4 7
% 100,0 100,1 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabelle 6 INNENPOLITIK

Ges. FAZ FR SZ WE DS RM ZE BK va SP QU ST

/ Wehrpolitik Anz 10 1 3 4 2
Umf 1030 270 91 449 220

(/ Parteien Anz 35 13 6 7 9
Umf 5743 3131 482 911 1219

v Wahlen Anz 9 3 3 3
Umf 815 259 408 148

Reformen Anz 47 11 3 10 13 4 2 2 1 1

Umf 12179 3706 274 1155 3328 975 552 1393 432 364

v Kabinett Anz 5 1 1 3
Umf 198 29 24 145

Rassentrennung Anz 9 2 2 3 2
I ., r. ,,' Umf 3739 575 1427 887 850

Umsiedlung Anz 5 1 3 1
Umf 439 80 322 37

Broederbond Anz 4 1 1 2
Umf 418 51 52 315

Ein-/Ausreise Anz 18 5 5 5 1 1 1

Umf 1084 242 527 181 25 58 51

Gesamt Anz 142 38 23 33 33 6 3 2 3 1

Umf 25645 8343 3175 4015 5400 1070 603 1393 1282 364
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Tabelle 9 I,
I JUSTIZ UND POLIZEI

Ges. FAZ FR SZ WE DS RM ZE BK VO SP QU ST

Gerichtsverfahren Anz 78 18 16 21 22 1
Umf 5494 1290 783 1469 1569 383

7. Gefangnisse, Anz 55 9 16 18 9 2 1
Po1izeihaft Umf 5473 706 1286 1022 315 598 1546

Hausarrest Anz 10 4 4 1 1
Umf 980 408 200 24 348

Verhaftungen Anz 17 6 4 2 4 1
ll( l' r

,, Umf 716 302 142 72 90 110r

Sonstiges Anz 4 2 2
v, (

< I Umf 281 91 190

Gesamt Anz 164 37 42 44 35 5 1
Umf 12944 2706 2502 2777 1974 1439 1546
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Tabe11e 10 KRIEG UND UNRUHEN

Ges. FAZ FR SZ WE OS RM ZE BK va SP QU ST

Krieg in Namibia Anz 29 5 2 12 8 1
Umf 3389 499 345 1256 424 835

Angola-Einfall Anz 39 9 7 15 6 1 1
Umf 3805 669 685 1291 446 528 216

Lesotho-Einfall Anz 19 5 5 5 2 1 1
Umf 2293 563 605 615 145 144 221

Mocambique-Grenz- Anz 1 1
konflikt Umf 35 35

Zimbabwe-/Botswana- Anz 4 1 2 1
Konflikt Umf 149 20 99 30

Sabotage/ Anz 22 5 3 8 3 1
Terrorismus Umf 1510 408 105 479 193 325

Seychellen-Putsch- Anz 7 3 1 2 1
versuch Umf 666 231 57 70 308

Interne Unruhe/ Anz 2 1 1
Aufstand Umf 84 46 38

Gesamt Anz 121 27 20 44 23 2 1 2 2
Umf 11931 2370 1863 3775 1346 1363 144 437 633
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Tabelle 11 / SPORT

Ges. FAZ FR SZ WE OS RM ZE BK va SP QU ST

Ergebnisse/ Anz 29 8 3 8 9 1
Ereignisse Urnf 4607 1298 456 775 1060 1018

Ausl. Sportler Anz 14 8 3 2 1
nach S.A. Urnf 521 357 114 30 20

Sportboykott Anz 19 10 3 5 1
Urnf 982 387 418 164 13

Rassentrennung Anz 6 4 2
Urnf 1324 813 511

Sonstiges Anz 2 1 1
Urnf 228 97 131

Gesarnt Anz 70 31 10 17 11 1
Urnf 7662 2952 1119 1480 1093 1018
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Tabe11e 12 MEDlEN

Ges. FAZ FR SZ WE DS RM ZE BK va SP QU ST

Fernsehen und Anz 7 3 2 1 1
Rundfunk Umf 1034 510 61 200 263

I Presse Anz 11 4 3 1 2 1
Umf 1960 983 363 201 158 255

Zensur Anz 9 2 4 2 1
Umf 659 382 156 88 33

Gesamt Anz 27 9 7 5 4 1 1
Umf 3653 1875 519 350 391 255 263
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Tabe11e 13 ARBEIT UND GEWERKSCHAFTEN

Ges. FAZ FR SZ WE DS RM ZE BK va SP QU ST

Arbeitskonflikt, Anz 36 10 9 12 4 1
Streik, Unruhe Umf 2598 780 253 786 3661 413

Gewerkschaften Anz 17 2 4 6 4 1
Umf 2401 809 484 378 271 459

Arbeit und Anz 6 1 1 2 1 1
Arbeitsbedingungen Umf 775 74 41 88 518 54

Gesamt Anz 59 13 13 19 10 2 1 1
Umf 5774 1663 737 1205 725 931 459 54
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,--------------------------------------------_ ..._---

Tabe11e 14 KIRCHE

Ges. PAZ FR SZ WE OS RM ZE BK va SP QU ST

Kirche und Politik Anz 31 3 12 5 5 3 1 1 1
Umf 4555 849 1337 363 370 766 48 480 342

Finanzen Anz 5 1 2 2
Umf 280 51 106 123

Theologische Fragen/ Anz 10 2 3 2 2 1
Kirchliches Umf 712 205 303 45 111 48

Sonstiges Anz 1 1
Umf 34 34

Gesamt Anz 47 6 17 10 7 3 2 1 1
Umf 5581 1105 1746 565 481 766 96 480 342
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Tabelle 15 ,/ KRIMINALITAT

Ges. FAZ FR SZ WE DS RM ZE BK va SP QU ST

Mord Anz 4 2 2
Umf 223 185 38

Diebstahl und Raub Anz 4 2 1 1
Umf 179 91 48 40

Sonstiges Anz 3 2 1
Umf 89 69 20

Gesamt Anz 11 6 1 4
Umf 491 345 48 98
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Tabe11e 16

y fI, I,',~ V"

KUNST UND POPULARX~AT

'j
t' ¥ / I

Theater

Literatur

Musik

Sonstiges

Gesamt

Anz
Umf

Anz
Umf

Anz
Umf

Anz
Umf

Anz
Umf

Ges.

5

1465

9

2501

3

640

2

224

19
4830

FAZ

1

278

2

743

1

278

1

194

5

1493

FR

1

462

1

462

SZ

2

516

1

204

1

136

4

856

WE

1

209

1

203

1

226

1

30

4

668

DS

3

882

3

882

RM ZE

2

469

2

469

BK va SP QU ST
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Tabe11e 17 PROMINENZ

,I ~ {,

Ges. FAZ FR SZ WE OS RM ZE BK va SP QU ST

Po1itiker Anz 10 4 1 1 1 1 1 1
Umf 1196 271 34 27 25 270 496 73

----
Geist1iche Anz 11 3 3 1 1 2 1

Umf 1851 250 357 17 232 900 95

Wirtschaftsflihrer Anz 7 3 1 2 1
Umf 711 342 57 102 210

Schriftste11er Anz 7 2 3 1 1
Umf 3082 530 1540 714 298

Wissenschaft1er Anz 10 4 2 1 2
Umf 302 186 27 20 69

Sonstige Anz 3 1 1 1
Umf 113 40 45 28

-------
Gesamt Anz 47 16 9 6 3 1 3 3 1 2 3

Umf 7255 1579 2028 173 255 232 1170 1305 298 118 97

http://scholar.sun.ac.za



Tabelle 18 STAMMS TAATEN

Ges. FAZ FR SZ WE DS RM ZE BK va SP QU ST

Transkei Anz
Umf

Boputhatswana Anz 5 1 3 1
Umf 819 31 53 735

Venda Anz 16 4 6 1 1 2 2
Umf 1748 433 329 170 45 690 81

Ciskei Anz 3 1 2
Umf 1082 51 1031

KwaZu1u Anz 11 4 2 1 3 1
Umf 2547 1662 154 54 323 354

A11gemein Anz 11 4 1 1 2 1 2
Umf 2777 1255 200 129 141 621 431

Gesamt Anz 46 13 9 6 9 4 2 2 1
Umf 8973 3401 683 1415 562 1665 81 431 735

http://scholar.sun.ac.za



Tabe11e 19 I. UNGLUCKE UND KATASTROPHEN

Ges. FAZ FR SZ WE DS RM ZE BK va SP QU ST

Epidemien Anz 8 4 1 2 1
Umf 341 193 37 38 73

Brand/Explosion Anz 3 3
Umf 57 57

Trockenheit Anz 4 1 2 1
Umf 511 177 139 195

Verkehrsunglucke Anz 6 2 1 1 2
Umf 204 83 27 61 33

Grubenunglucke Anz 5 1 4
Umf 91 7 84

Sonstiges Anz 4 3 1
Umf 299 36 263

-~--~

Gesamt Anz 30 13 3 3 9 1 1
Umf 1503 546 166 105 350 73 263
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Tabelle 20 WISSENSCHAFT UND TECHNIK

Ges. FAZ FR SZ WE OS RM ZE BL va SP QU ST

Rustung Anz 9 1 4 2 1 1
Umf 833 35 316 105 75 302

Medizin Anz 5 2 2 1
Umf 467 128 89 250

Sonstiges Anz 6 1 2 3
Umf 381 23 68 290

Gesamt Anz 20 4 4 6 5 1
Umf 1681 186 316 262 615 302
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Tabe11e 21 SONSTIGES

Ges. FAZ FR SZ WE DS RM ZE BK VO SP QU ST

Erziehung und Anz 2 1 1
Bi1dung Urnf 580 17 563

Reisen und Tourisrnus Anz 9 3 2 4
Urnf 1133 266 164 703

Mensch1. Prob1erne Anz 13 4 1 3 3 1 1
u. Merkwurdigkeiten Urnf 1132 119 291 78 153 446 45

Gesarnt Anz 24 8 1 5 7 1 1 1
Urnf 2845 402 291 242 856 563 446 45
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Tabelle 22
RANGORDNUNG DER THEMEN NACH ANZAHL UND UMFANG DER ARTIKEL (Gesamtdarstellung)

nach Anzahl
1. Namibiaproblem
2. Justiz und Polizei
3. Wirtschaft
4. Innenpolitik
5. Auslandsbeziehungen
6. Krieg und Unruhen
7. Sport
8. Arbeit und Gewerkschaften
9. Prominenz

Kirche
11. Stammstaaten
12. Unglucke und Katastrophen
13. Medien
14. Wissenschaft und Technik
15. Kunst und Popularkunst
16. Menschl. Probleme/Merkwurdigk.
17. Kriminalitat
18. Reisen und Tourismus
19. Erziehung und Bildung

(218)
(164 )
(147)
(142)
(136)
(121)
(70)
(59)
(47 )

(47)
(46)
(30)
(27 )

(20)
(19 )

(13 )

(11)

(9)

(2 )

nach Umfang (crol)

1. Namibiaproblem
2. Innenpolitik
3. Wirtschaft
4. Auslandsbeziehungen
5. Justiz und Polizei
6. Krieg und Unruhen
7. Stammstaaten
8. Sport
9. Prominenz

10. Arbeit und Gewerkschaften
11. Kirche
12. Kunst und Popularkunst
13. Medien
14. Wissenschaft und Technik
15. Unglucke und Katastrophen
16. Reisen und Tourismus
17. Menschl. Probleme/Merkwurdigk.
18. Erziehung und Bildung
19. Kriminalitat

(30838)
(25645)
(15043)
(13465 )
(12944 )
(11931 )
(8973)
(7662)
(7255)
(5774)
(5581)
(4830)
(3653)
(1681)
(1503)
(1133 )
(1132 )
(580)
(491)
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Tabelle 23
RANGORDNUNG DER THEMEN NACH ANZAHL UND UMFANG DER ARTIKEL (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

nach Anzah1 nach Urnfang (crn2)
I. Narnibiaprob1ern (43 ) I. Innenpo1itik (8343)
2. Innenpo1itik (38) 2. Narnibiaprob1ern (6175)
3. Justiz und Po1izei (37) 3. Aus1andsbeziehungen (3715 )
4. Sport (31) 4. Starnrnstaaten (3401)
5. Aus1andsbeziehungen (30) 5. Sport (2952)
6. Wirtschaft (29 ) 6. Wirtschaft (2931)
7. Krieg und Unruhen (27 ) 7. Justiz und Po1izei (2706)
8. Prorninenz (16 ) 8. Krieg und Unruhen (2370)
9. Starnrnstaaten (13 ) 9. Medien (1875)

Arbeit und Gewerkschaften (13) 10. Arbeit und Gewerkschaften (1663)
Ung1ucke und Katastrophen (13 ) 1I. Prorninenz (1579 )

12. Medien (9) 12. Kunst und Popu1arkunst (1493)
13. Kirche (6) 13. Kirche (1105 )

Krirnina1itat (6) 14. Ung1ucke und Katastrophen (546)
15. Kunst und Popu1arkunst (5) 15. Krirnina1itat (345)
16. Wissenschaft und Technik (4) 16. Reisen und Tourisrnus (266)

Mensch1. Prob1erne/Merkwurdigk. (4) 17. Wissenschaft und Technik (186)
18. Reisen und Tourismus (3) 18. Mensch1. Prob1erne/Merkwurdigk. (119)
19. Erziehung und Bi1dung (1) 19. Erziehung und Bi1dung (17 )
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Tabe11e 24
RANGORDNUNG DER THEMEN NACH ANZAHL UND UMFANG DER ARTIKEL (Frankfurter Rundschau)

nach Anzah1 nach Umfang (cm2 )
I. Justiz und Po1izei (42) I. Innenpo1itik (3175)
2. Namibiaprob1em (29 ) 2. Wirtschaft (2665)
3. Wirtschaft (28 ) 3. Namibiaprob1em (2548)
4. Aus1andsbeziehungen (25 ) 4. Justiz und Po1izei (2502)
5. Innenpo1itik (23 ) 5. Prominenz (2028)
6. Krieg und Unruhen (20) 6. Krieg und Unruhen (1863)
7. Kirche (17) 7. Aus1andsbeziehungen (1757 )
8. Arbeit und Gewerkschaften (13 ) 8. Kirche (1746)
9. Sport (10) 9. Sport (1119)

10. Prominenz (9) 10. Arbeit und Gewerkschaften (737)
Stammstaaten (9) II. Stammstaaten (683)

12. Medien (7) 12. Medien (519)
13. Wissenschaft und Technik (4) 13. Kunst und Popu1arkunst (462)
14. Ung1ucke und Katastrophen (3) 14. Wissenschaft und Technik (316)
15. Kunst und Popu1arkunst (1) 15. Mensch1. Prob1eme/Merkwurdigk. (291)

Mensch1. Prob1eme/Merkwurdigk. (1) 16. Ung1ucke und Katastrophen (166)
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Tabelle 25
RANGORDNUNG DER THEMEN NACH ANZAHL UND UMFANG DER ARTIKEL (Suddeutsche Zeitung)

nach Anzahl nach Umfang (cm2)---~~--
I. Namibiaproblem (55 ) I. Namibiaproblem (6558)
2. Krieg und Unruhen (44) 2. Innenpolitik (4015)

Justiz und Polizei (44) 3. Krieg und Unruhen (3775 )
4. Auslandsbeziehungen (42 ) 4. Auslandsbeziehungen (3080)
5. Innenpolitik (33) 5. Justiz und Polizei (2777)

Wirtschaft (33 ) 6. Wirtschaft (2358)
7. Arbeit und Gewerkschaften (19 ) 7. Sport (1480 )
8. Sport (17) 8. Stammstaaten (1415 )
9. Kirche (10 ) 9. Arbeit und Gewerkschaften (1205 )

10. Stammstaaten (6) 10. Kunst und Popul.!irkunst (856)
Wissenschaft und Technik (6) II. Kirche (565)
Prorninenz (6) 12. Medien (350)

13. Medien (5) 13. Wissenschaft und Technik (262)
14. Kunst und Popul.!irkunst (4) 14. Prominenz (173 )
15. Unglucke und Katastrophen (3) 15. Reisen und Tourismus (164)

Menschl. Problerne/Merkwurdigk. (3) 16. Unglucke und Katastrophen (105 )
17. Reisen und Tourismus (2) 17. Menschl. Probleme/Merkwurdigk. (78 )
18. KriminaliUit (1) 18. Kriminali Uit (48)
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Tabelle 26
RANGORDNUNG DER THEMEN NACH ANZAHL UND UMFANG DER ARTIKEL (Die Welt)

nach Anzahl
1. Namibiaproblem
2. Wirtschaft
3. Justiz und Polizei
4. Innenpolitik
5. Auslandsbeziehungen
6. Krieg und Unruhen
7. Sport
8. Arbeit und Gewerkschaften
9. Stammstaaten

Unglucke und Katastrophen
11. Kirche
12. Wissenschaft und Technik
13. Reisen

Kunst und Popularkunst
Medien
Kriminalitat

17. Prominenz
Menschl. Probleme/Merkwurdigk.

(70)

(45 )

(35)
(33)
(31)

(23)
(11)

(10 )

(9 )

(9)

(7 )

(5 )

(4)

( 4)

(4 )

(4)

(3 )

(3 )

nach Umfang (cm2)
1. Namibiaproblem
2. Innenpolitik
3. Wirtschaft
4. Auslandsbeziehungen
5. Justiz und Polizei
6. Krieg und Unruhen
7. Sport
8. Arbeit und Gewerkschaften
9. Reisen und Tourismus

10. Kunst und Popularkunst
11. Wissenschaft und Technik
12. Stammstaaten
13. Kirche
14. Medien
15. Unglucke und Katastrophen
16. Prominenz
17. Menschl. Probleme/ Merkwurdigk.
18. Kriminalitat

(9075)
(5400)
(4792)
(3538)
(1974)
(1346)
(1093)
(725)
(703)
(668)
(615)
(562)
(481)
(391)
(350)
(255)
(153)
(98)
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Tabelle 27
RANGORDNUNG DER THEMEN NACH ANZAHL UND UMFANG DER ARTIKEL (Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt)

nach Anzahl nach Umfang (cm2)
I. Innenpolitik (6) I. Stammstaaten (1665)
2. Justiz und Polizei (5) 2. Justiz und Polizei (1439)

Namibiaproblem (5) 3. Krieg und Unruhen (1363)
4. Stammstaaten (4) 4. Namibiaproblem (1165)

Wirtschaft (4) 5. Innenpolitik (1070)
6. Kunst und Popularkunst (3) 6. Kunst und Popularkunst (882)

Kirche (3) 7. Kirche (766)
8. Krieg und Unruhen (2) 8. Erziehung und Bildung (563)
9. Erziehung und Bildung (1) 9. Medien (255)

Medien (1) 10. Prominenz (232)
Prominenz (1) II. Wirtschaft (181)
Ungliicke und Katastrophen (1) 12. Ungliicke und Katastrophen (73)
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Tabelle 28
RANGORDNUNG DER THEMEN NACH ANZAHL UND UMFANG DER ARTIKEL (Rheinischer Merkur)

nach Anzah1 nach Umfang (cm2)
l. Namibiaprob1em (4) l. Namibiaprob1em (1824)
2. Prominenz (3) 2. Prominenz (1170 )

Innenpo1itik (3) 3. Innenpo1itik (603)
4. Kirche (2) 4. Kirche (96)

Stammstaaten (2) 5. Stammstaaten (81)

Tabelle 29
RANGORDNUNG DER THEMEN NACH ANZAHL UND UMFANG DER ARTIKEL (Die Zeit)

nach Anzah1 nach Umfang (cm2)
l. Prominenz (3) l. Innenpo1itik (1393 )
2. Innenpo1itik (2) 2. Prominenz (1305 )

Namibiaprob1em (2) 3. Namibiaprob1em (966)
Wirtschaft (2) 4. Wirtschaft (755)
Kunst und Popu1arkunst (2) 5. Kunst und Popu1arkunst (469)

6. Aus1andsbeziehungen (1) 6. Aus1andsbeziehungen (112 )
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Tabe11e 30
RANGORDNUNG DER THEMEN NACH ANZAHL UND UMFANG DER ARTIKEL (Bayernkurier)

nach Anzah1
1. Narnibiaprob1ern
2. Aus1andsbeziehungen
3. Krieg und Unruhen

(7 )

(4 )

(1)

nach Urnfan~ (crn2)
1. Narnibiaprob1ern
2. Aus1andsbeziehungen
3. Krieg und Unruhen

(1788 )
(1017)
(144)

Tabe11e 31
RANGORDNUNG DER THEMEN NACH ANZAHL UND UMFANG DER ARTIKEL (Vorwarts)

nach Anzah1 nach Urnfang (crn2)
l. Innenpo1itik (3) l. Innenpo1itik (1282)

Narnibiaprob1ern (3) 2. Arbeit und Gewerkschaften (931)
Wirtschaft (3) 3. Narnibiaprob1ern (739)

4. Arbeit und Gewerkschaften (2) 4. Wirtschaft (578)
Krieg und Unruhen (2) 5. Kirche (480)
Aus1andsbeziehungen (2) 6. Mensch1. Prob1erne/Merkwurdigk. (446)

7. Kirche (1) 7. Krieg und Unruhen (437)
Mensch1. Prob1erne/Merkwurdigk. (1) 8. Prorninenz (298)
Prorninenz (1) 9. Aus1andsbeziehungen (207)
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Tabelle 32
RANGORDNUNG DER THEMEN NACH ANZAHL UND UMFANG DER ARTIKEL (Der Spiegel)

nach Anzah1 nach Urnfang (crn2)
l. Krieg und Unruhen (2) l. Krieg und Unruhen (633)

Starnrnstaaten (2) 2. Arbeit und Gewerkschaften (459)
Prorninenz (2) 3. Starnrnstaaten (431)

4. Arbeit und Gewerkschaften (1) 4. Innenpo1itik (364)
Innenpo1itik (1) 5. Kirche (342)
Kirche (1) 6. Wissenschaft und Technik (302)
Wissenschaft und Technik (1) 7. Medien (263)
Medien (1) Ung1ucke und Katastrophen (263)
Ung1ucke und Katastrophen (1) 9. Prorninenz (118 )
Aus1andsbeziehungen (1) 10. Aus1andsbeziehungen (39)
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Tabelle 33
RANGORDNUNG DER THEMEN NACH ANZAHL UND UMFANG DER ARTIKEL (Quick)

1. Prorninenz
2. Sport

nach Anzahl
(3 )

(1)
1. Sport
2. Prorninenz

nach Urnfang (crn2)
(1018)

(97 )

Tabelle 34
RANGORDNUNG DER THEMEN NACH ANZAHL UND UMFANG DER ARTIKEL (Stern)

nach Anzahl nach Urnfnag (crn2)
l. Wirtschaft (3) l. Justiz und Polizei (1546)
2. Justiz und Polizei (1) 2. Wirtschaft (783)

Starnrnstaaten (1) 3. Starnrnstaaten (735)
Arbeit und Gewerkschaften (1) 4. Arbeit und Gewerkschaften (54)
Menschl. Problerne/Merkwurdigk. (1) 5. Menschl. Problerne/Merkwurdigk. (45)

http://scholar.sun.ac.za


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000132
	00000133
	00000134
	00000135
	00000136
	00000137
	00000138
	00000139
	00000140
	00000141
	00000142
	00000143
	00000144
	00000145
	00000146
	00000147
	00000148
	00000149
	00000150
	00000151
	00000152
	00000153
	00000154
	00000155
	00000156
	00000157
	00000158
	00000159
	00000160
	00000161
	00000162
	00000163
	00000164
	00000165
	00000166
	00000167
	00000168
	00000169
	00000170
	00000171
	00000172
	00000173
	00000174
	00000175
	00000176
	00000177
	00000178
	00000179
	00000180
	00000181
	00000182
	00000183
	00000184
	00000185
	00000186
	00000187
	00000188
	00000189
	00000190
	00000191
	2012-08-13 (1).pdf
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024




