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Ausln  nrl i n  rl er  sowjeiischen ,J ugenrl presse der BOer Jahre.  - Eihnologi a E u ropn<m 
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Anha ncl von Arti ke ln  au  den owjcti:;chen Jugcndze i i:;ch ri  lten Smena und 
Sobe ecl n i k  und Le:;e rbriefen an be ide Zeiischriften a us den BOer Jahren worden 
l m  ngi nniionen des wesil ichen Au lands und der Sowjetu n ion,  ihrc diskursive 
I Terste l l  ung u nrl Ve6indcrung nachgezcich nci. Gerade unter den Bcdingu ngcn 
von Percstrojka (Umbau) und Glasn ost' (Offenheit) verliefen in der zweitcn Hiilftc 
der BOer Jahre presseofl"enUiche Auseinandersetzungen besonders dynamisch,  
d ie  owjeiische Pressciiflenilichkeii wurde pl uralisiischer unci d ifl"erenzierterer. 
lm Zuge der gcsellschaftlichen Neuorientierung los ten neue symbolische kulturel
lc Ordnungcn systcmisch bcstimmte Vcrortungen ab und fiihrten zu differenzicr
icrcn llctrachtungen u nd Standortbest immungcn fremder und eigener, kapiia l i s
tischcr unci :;ozialisiischer Lebensweisen, kultureller Leistungen unci sozialer 
Errungcnsch aftcn ;  neue virtucllc Karii crungcn cntstandcn . Intcrcssant s i nd 
nicht nur die Logiken, nach denen sie gezeichnet wurden, sondern vielmehr auch 
das in dcr spiiien Sowjetunion spezifische Wechselspiel von Presseberichter
stattun g und Lcscrbricfcn , das du rch ci n e  cigcntiimlichc Bczichung zwischen 
Rcdakii oncn u nd Lcscrlnnen gepragt war. 

Dr. 1'a jana Eggeling, Stresemannstr. 34. D-10963 Berlin, Deutschland. 

Wo liegt RuBland? 

Mitte der 90er Jahre begegneten mir in Moskau 
Werbeaufschriften wie ,Reisen nach Europa", 
,Schuhe a us Europa" oder der Slogan ,Sie raucht 
ganz Europa" auf einem Plakat der Zigaretten
marke HB . 1  Moskau lag also offensichtlich 
auJlerhalb Europas, und zwei Moskauerinnen 
erkli:irten mir auf Nachfrage diese Lokali
sierungen folgendermaB en:2  Zuni:ichst be
grtindeten sie sie geographisch, denn der groJl
te Teil RuBlands liegt hinter dem Ural , also in 
Asien. Kulturell zeige sich das Asiatische darti
ber hinaus in der relativen Unkultiviertheit 
RuBlands, denn hier seien die Umgangsformen 
und Lebensweisen weniger modern und fort
schrittlich, und auch das Denken sei von den 
asiatischen Kulturen beeinfluBt. Mit dem Bei
spiel Ttirkei wurde diese Bewertung unter
mauert und ihr eine weitere Relation hinzuge

fugt. Wahrend die Ttirkei wegen der Moderni
sierung Kemal Atattirks und als EU-Anwi:irte
rin und Natomitglied in Westeuropa als eu
ropi:iisiert gilt, wurde sie von meinen Gespri:ichs
partnerinnen aufgrund der islamischen Reli
gion und ihrer geographischen Lage als asia
tisch und deshalb verglichen mit RuBland als 
minderwertiger charakterisiert .  Diese Ge
spri:iche, Beobachtungen in den StraJlen der 
russischen Hauptstadt und auch dort aufge
schnappte Gespri:ichsfetzen vermittelten mir, 
was Europa a us der russischenAlltagsperspek
tive sein kann: meist etwas Fernes - ein inte
ressantes Reiseziel, das irgendwo westlich von 
Polen beginnt, oft etwas Besseres - ein Symbol 
fur Wohlstand und Kultiviertheit, und immer 
etwas Anderes - eine seltsam dicht besiedelte 
Gegend vollkommen ohne asiatische Einfltisse. 

Demgegentiber mag das eigene Russische zwar 
ein wenig rtickstandig sein, doch zugleich wer
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den i h m  c igcnc Qu u l i Wtc n bcschc i n igt die  trot
zig unci �:�el b:;tbcw u f.lt vcrte i cl igt worden ,  w ie  

etwa die  an Westcuropa orient iertcn kulturel 

lcn und ;r, iv i  l i  �:�aturi�:�chcn Lc i�:�tungcn Peter�:� l .  

ncbcn dcm Hi nwcis nu f'das Asiatischc Ru J3lands 
gewti rdigt . Es schcint also offenbar kaum mog
lich , das Russ ischc ci ndcutig :w k l ass ifiz icrcn 

und 7.U bcwcrtcn . Untcr Tnklus ion und Exklu 

siun vcrschicdcncr ku ltureller E rbsch aftcn, 
Traclitiunen und ne uerer Einfliissc wird den
nuch vcr�:�ucht, die cigcnc und frcmdc Kulturen 
zwc i f'c l sfrc i  w idcnt i l i;r, icrcn und  eben  auch w 

lokalisicrcn. Dazu werdcn in den genannten 
Verurtungcn RuJ31and und Europa weniger pu
litisch als kulturell konn otiert und teilweise 
auch tatsachli che gcograp hische Lagen mitein
bezogen. Geographic und Kultur werden in 

diesen Vergleichen produktiv miteinander ver
kniipft und dabei haufig Inferioritatsgcfiihle 
mehr oder weniger explizit formuliert. Das ist, 
wic Peter Niedermiiller pointieri ausfiihrtc, al
lerdings kein rein russisches Alltagsphanomen: 

, ,Europe', where people are rich, the women 
beautiful, the men well-established and honest, 
the cars nice and fast - this is the folklore of 
Europe . In Eastern Europe, where the people 
are poor, where women, although beautiful, are 
often very tired, where the men are working 
and drinking hard, and the cars are slow and 
stink - here , this folklore becomes a kind of 
imagined reality, a 'place' we need to reach, that 
we hope to reach. That this is not reality, neither 
in Western nor in Eastern Europe, is unimpor
tant" (Niedermiiller 1993 : 72-73).  

Auch im folgenden soli es nicht darum gehen, 
den Wahrheitsgehalt solcher folkloristischer 

Erzahlungen und Lokalisierungen zu priifen. 
Vielmehr gilt das Interesse ihren Konstruktio
nen, der Art ihrer Entstehung und ihren Wand
lungen. 

Es ist hinliinglich bekannt, wie schwer es in 
RuBland ( und anderen postsozialistischen Staa
ten) seit dem Beginn des Systemwechsels fallt, 
griffige und befriedigende Selbstbilder zu zeich
nen. Die zukiinftige Gestalt der neuen Ord
nung scheint haufig unklar und die gut 70 
Jahre der eigenen sozialistischen Geschichte 
stellen in weiten Teilen eine eher fragwiirdige 

Basis f'U r c i ne  positive Sclb�:�tvcrn rtu ng dar. 
Do ch ::t u ch i n  d c r  Dc  kadc v o r  d c m Z u 
�:�ammenbruch der UdSSR wnrcn d i e  B i ldcr des 

Eigcncn und de�:� Frcmdcn kc inc:;wcgs c i n dcu
tig , wie der Bl ick in die sowjct ischcn J u
gendzcitschriftcn Smena (Wcchscl") unci Snbe 

sedn.ik (Gespriichspartner) dcr 80cr J ahre ?.ei
gen soll . ' 1  Es wird deutlich worden , da(l ,der 
Wc�:�ten" als symbolischcr gcographi�:�chcr Ort 
ein wichtigcs Kontrastmittel gcwcscn ist,  um 

das Wcscn der cigencn und frcm dcr Kul turen 
:w bcstimmcn.  In Artikcln und Le�:�crbr ic f m 

werdcn mit ibm untcrschicdlichc Wertmusier 
verbundcn, deren Sinngehalt und Bedeutung 
keineswegs absolut und allgemeingi.iltig als 
vielmehr relational vcranschlagt worden . So

mit wird auch die eigene Gesellschaft mit ihren 
ideellen und ideologischen Grundlagen und 
kulturellcn Wesenszi.igen zwangslaufi g viel
schichtig reprasentiert. 

In den Jahren vor und besondcr1:1 wi:ihrcnd 

Perestrojka und Glasnost' lassen sich in der 
Darstellung des westlichen Auslands in der 
Presse vielerlei Verschiebungen und Umwer
tungen beobachten. Perestrojka und Glasnost' 
stellten Mitte der 80er Jahre weit mehr dar als 
ein Reformprojekt zur Umgestaltung von Poli
tik und Wirtschaft. Sie tangierten siimtliche 
Lebensbereiche der Sowjetbevolkerung und 
zwangen zur Revision und Neubewertung ge
wohnter Denk- und Handlungsmuster. Daran 

hatte Glasnost'5 einen entscheidenden Anteil, 
die, 1987 als zentrales Reformwerkzeug einge
fiihrt, die gesamte Bevolkerung zur engagier
ten offentlichen Diskussion um die Kri se und 
den Weg in einen neuen Sozialismus aufforder
te. Nach anfanglichem Zogern wurde dieses 
Angebot bald bereitwillig angenommen, und 
was als vorsichtiger Meinungsaustausch be
gonnen hatte, wuchs schnell zu einem unau:(; 
haltsamen und nicht mehr steuerbaren Strom 
von Auseinandersetzungen urn alle Bereiche 
des offentlichen und privaten Lebens heran. 
Die Menschen reagierten nicht nur aufSchreib
aufrufe und konkrete Diskussionsangebote, 
sondern brachten auch eigene Ideen und neue 

Themen in alle Umbaudiskurse ein. 
Die Jugendpresse ist fiir diese Zeit gesell

schaftlichen Wandels aus verschiedenen 
Grunden interessant. Zum einen gehen gerade 
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Jugcnd l i chc a u  f.lcrordcni lich krcativ m i t  kul 
turcl lcn Angcbotcn a l  lcr  Art u m  und  prod u?. ie
ren in ,symbolischcr Arbc i t" ( Wi l  l i :;  1 9  9 1  ) 
Bedcutungen . Mit ihrcn  i nnovut i vcn Potenti a

len sind s ic  n i cht scltcn 1'rcndscttc r fUr neue 
kulturellc  Au flcrungcn und Scl bstdarstcl  l ungs
optioncn ; darin u n tcrschc idcn sich sowjctischc 
Jugen d l ich e wen i g  von dcncn andercr Ge
sellscha l'ien .  Doch ::;ie ::;tcl lien mit ihrer kreati 
ven Einmischung i n  offenil iche Di::;kur;;e beson
ders i n  der :t wei tcn Hall'ic dcr BOer Jah re an 
,ihre" Presse spe;�,i lische An::;pri.iche u n d  Zu
mutungcn fi'.ir die Bcrichtcrstattu ng, die die 
Redaktionen beriicks ichtigcn muBten, was ::;ie 

offensichtlich auch taten. Zudem konnen an 
Beispiclen aus der sowjetischen Jugcndprcssc 
der BOer Jahre Efl'ekte einer zunehmenden, 
nicht zuletzt auch medienvermittelten, kultu
rellen Globalisierung bei glcichzeitiger innercr 
diskursiver Offnung fiir Problemlagen unter 
den Bedi  ngun gen gc;; c l l schafil i cher Neu
orientierung verfolgt werden. Auch dar an leis te
te diejugendliche Lescrsch afi his zum Endc des 
Jahrzehnts ihren Bei trag. Un d trotz der zenso
rischen Beschrankungen fiir Massenmedien (die 
allerdings zunehmend lockerer gehandhabt 
wurden) sorgte auch in der Sowjetunion der 
BOer Jahre ein reflexives Dreieck, dessen Eck

punkte durch Ereignisse, deren medialer Ver
mittlung und deren Rezeption markiert sind, 
fur Wandlungen in der Presseberichterstattung 
und ihrer Wahrnehmung. Die Aushandlungs
prozesse urn All tags- und politische Kultur be
wegen sich in der Sowjetunion der BOer Jahre 
also in einem spezifischen Spannungsfeld, das 
ihre Analyse methodisch und theoretisch be
sanders reizvoll macht: Interessant sind sie vor 
allem wegen der Art und Weise wie bestimmte 
Ereignisse bzw. Gegenstande medial vermit

telt und rezipiert bzw. verarbeitet werden. Mit 
dem Gang durch zwei Diskursraume - die Be
richterstattung iiber das westlicheAusland und 
Debatten tiber populare und Konsumkultur 
soll die Dynamik moralischer Geographien vor
gestellt werden. Beide Raume sind inhaltlich 
und argumentativ unterschiedlich mobliert, wie 
sich auch die Anordnung, Beschaffenheit und 
Nutzung des Mobiliars unterscheidet. Die Her
stellung von Selbst- und Fremdbildern bedient 
sich, wie die eingangs genannten Beispiele zei

gen ,  immcr derselben Tcchnik: Die Merkmalc 
der c igenen und  fremder Kulturcn sowie  i h r  
Wert werden vcrgleichend bestimmt. Eine ,mo

ra l i  ::;che Geographic" (Lofgren 199::!: 1 66) ent

stehi, indem mittels nati onaler Stereotype und 
Kl i schees d ie  Landkarte vermessen und die 
H ohen- und Grcnzlinien verzeichnet werden : 

,and it is interesti ng to note, how the stereotype 
tends to change with the object of comparison" 
(Lofgren 1993 : 167). Dariiber hinaus hangen 
die Bede utung genutzter Stereotype und die 
Bewc rtung kultureller Wahrnehmungen oflcn 
bar auch von innergesellschaftlichen Verande
rungen ab. 

Politisierung durch Polari sierung 

Vorstellungen und Imaginationen vom Westen 

werden in der Jugendpresse zu Beginn der BOer 
Jahre im wesentlichen in zweiArgumentations
strangen gezeichnet. Zum einen erscheinen 
gesellschaftspolitische Reportagen tiber das 
kapitalistische Ausland und Artikel tiber die 
kommerziell gepragte westliche Popularkul
tur, die systemische Charakteristika heraus
streichen und mit klaren Wertungen versehen. 
Smena fiihrt in der ersten Halfte der BOer Jahre 
eine Rubrik unter dem Titel ,mir kapitala" (Die 
Welt des Kapitals),  in der sie tiber soziale und 
politische Problemlagen westlicher Gesellschaf
ten berichtet. Hier belegt sie plakativ, wie men
schenverachtend und unterdriickend das kapi
talistische System sei, indem sie der Darstell
ung meist implizit den genuin friedlichen, ge

rechten und solidarischen Sozialismus als Ver
gleichsfolie unterlegt. Fortwahrende Ungleich
heit und Ungerechtigkeit erscheinen als unver
meidliche Folge der systemimmanenten Man
gel des Kapitalismus, die nur die Macht- und 
Profitinteressen Weniger bef<irdert. Smena 

macht sie fur die gravierenden sozialen Unter
schiede und Benachteiligungen ganzer Bevol
kerungsmassen in der ersten und dritten Welt 
verantwortlich und solidarisiert sich ausdriick
lich mit sozialen Protesten und Bewegungen 
der Unterprivilegierten, Unterdriickten und 
Armen. In einem mehrseitigen Artikel kriti
siert Smena im Friihjahr 1981 die AuBenpolitik 
der USA und verurteilt den CIA wegen des 
Mordes an Erzbischof Romero in El Salvador 
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und wcgcn  se iner  U n tcrsti.itzu ng- dc::; tcrror i::;t i 
schcn Pi  nochctrcg-i mcs und  g-c i f.lc l t  cbcnso d ie  
US-amerikan i::;chc ] n ncn po l it i k  am Beispiel von  
Ra::;::;c n u  n r u h c n  i n  At l a n ta . n  D i e  Situ ati on  
,rcchiloser" G r  u ppen wic dcr  J ugc nd i n  dcr 
BRD und in  Osterreich odcr der Gastarbeiter i n  
dcr B RD dicncn als Bcisp ic le  fu r die Unso

zia l i ii:it des Wc::; tcns .7 l n  a l l  dicscn Ariike l n  
erscheinen Elend, Arbcitslosigkeit, Terror und 
Aggrcssiviii:it als quasi naii.irlichc Wcscnsziige 
dcr kapitalistischen Welt . Mit cincm verglei
chcndcn B l  ick a u f  Pe ru , d ie  USA u nd Kuba 
stclli Smena die Fragc nach Mcnschenrechtcn 
im Westen und konstatiert, dal.l dori der Schutz 
des Kapitals iiber dem dcr Menschen stehc. 
Bcsondcrs dcr US-amcrikan ischcn Bcvolkcrung 
unter der Regierung Reagans prognostiziert sie 
schlechte Zukunftsaussichten.H 

Ah n l ich schabloncnhaft worden kapi tal i 
stische Gesellschaften in Artikeln zur westli
chcn Popularkultur charaktcrisicrt, dcren Stcll
vertreterin hier meist die Pop- und Rockmusik 
isi. Durch und durch kommcrzialisicrt und mit 
gro r:lcn Verfiihrungspotcntialen ausgestattct 
bote sie der Jugend keine geistige Anreize und 
spiegele ihr ein sinnentleertes Scheinleben vor. 
In diesem Sinn verreiBt Smena im Sommer 
1980 einen Time-Artikel iiber The Who, be
schreibt deren Leben und Zusammenarbeit von 
Drogen, Alkohol und Aggressivitat gepragt als 
moralisch untragbar und zugleich bezeichnend 
fur den Westen, wo sich nur die Moden ander
ten und ,,dole statt I deale" das Leben bestimm
ten .9 Diesen Slogan stellt sie wenig spater zwei 
Artikeln iiber die Ermordung John Lennons 
sowie das Leben von Starkindern voran und 
interpretiert auch das Schicksal Marilyn Man
roes vor diesem Hintergrund. Der Kapitalis
mus findet seine Opfer also iiberall, und be
sanders tragisch ist, wenn dies Kampfer fiir den 
Frieden wie John Lennon oder ganzlich Wehr
lose und Unschuldige sind. 10 Insgesamt werden 
nur wenige Vertreterlnnen der westlichen Pop
kultur nicht verteufelt: Smena auBert sich sehr 
positiv tiber The Wall von Pink Floyd, das sie als 

Aufruf zum Frieden und Beitrag zur Volker
verstandigung interpretiert, und begrtindet 
ihren Bericht dariiber mit der Menge von 250 
begeisterten Briefen, in denen viele Leserln
nen das Stuck auch als antibourgeois gelobt 

52 

h i.i.  Ue n .  Es spie lt  in d iescm Zusa m mcn h a ng 
!wi ne Rol le ,  d a  f.l Pink Floyd m i t  d i e::;cr Kom po

sition v ic !  Ge ld  vcrd icnen und scit J a h ren zu 
den kom mcrz iel l schr cr l'o lgrcichen Bands i m  
Westen gch i iren . ' '  

Bcidc 'L'hemenkreise, Soz iales und Po l i  tik 
b7.w. Kultu r u n d  Ko mmer?., diencn der Red ak

tion in dcr crsten Hal f'ic dcr  80er J a h re zur 
lnszenierung dcr politischen sozialen u n  d kul
turcllcn Uberlegenheit des suwjciischen Sozia
lismus,  die sinnHillig d urch starke Po l ari

sierungcn dramatisicrt worden. ,Wir" u nd die 
,Andcrcn" worden dabci in cigcniiim l i  cher 
Weise charakterisiert: lndem der Westen mit 
griffigen Negativattributen cindeuti g markicrt 
wird, crschcint es kau m noch ntitig, die Vo r7.tige 
und Uberlegenheit des Sozialismus in der 
UdSSR oder seinen ,Bruderlandern" genauso 
deutl ich hcrauszu strciche n.  Sie crgcbcn sich 
a us den Negativbildern vom Westen quasi ,von 
sclbst": lm Sozialismus hcrrscht Vollbeschafti
gung, alle Jugendlichen bekommen einen Aus
bildungsplatz, es gibt wedcr Nconazis noch 
Rassisten , niemand muB hungcrn odor fricren, 
die UdSSR mischt sich nicht eigenm achtig und 

aggressiv in die innerenAngelegenheitcn ande

rer Staaten ein, urn eigene lnteressen zu wah
ren, usw. ; die sowjetische Massenkultur, befor
dert den Sinn fur das Schone und Gute , macht 
den Menschen Freude und befriedigt ihre Be
dtirfnisse nach anspruchsvoller Kultur und 
Selbstbildung. 1 2  Allerdings konnte niemand den 
Redaktionen garantieren, daB sie so ihren ,Bil
dungsauftrag" auch erftillte, denn wie die Lese
rinnen und Leser die Berichtc und Reportagen 
aufnahmen, daraufhatten sie keinen EinfluB . 13 

Die Bilder vom Eigenen und Fremden wer
den hier mit Raumen assoziiert, die systemisch 
voneinander abgegrenzt sind. Sie sind nach 
einem graben Schema skizziert, das kompli
ziertere Wechselbeziehungen zwischen unter
schiedlichen nationalen und ethnischen Zu
schreibungen oder auch kulturellen Vorstell
ungen einzelner gesellschaftlicher Gruppen 
weitgehend ignoriert. Die Technik der Kon
trastierung, die Orvar LOfgren fiir die meisten 
Identitatskonstruktionen, unter anderem die 
Nationsbildungsprozesse des 19. und 20. Jahr
hunderts nachweist und his heute als zentrales 
Gestaltungselement bei der Definition des na



tiona len  ku l t  u rc l lcn  l igcncn bcsch rc ibt ( Li i f  
gren 1 99: ! ) ,  ist i n  d i csem F'LJ I I  n u r  z u r  l fi.i l  fle 
genutzL Den n  h icr  w i rd n i cht c i ne  -"goldene 
Mittc" gc:;ucht,  i ndem WerLe und  Stereotype 
verschoben ,  m i t  unter:;ch ied l  ichen Bcdeutungs
inhaltcn belcgt u n d  g·cgcnc i  n LJndcr austaricrt 
werdcn ( l.ii fgTcn 1 993 :  166-1 68) .  I n  der  :;k iz
zierten Bcr ichtc r:;Lattu ng g·i bt c:; kci n  aUm kti 
ves ,Anderer:;e i t:;", da:; in d ie  e igcnc <�ym bo
lische kulturcllc Ord n u ng i n tegricrt werdcn 
oder zu  m i  nde<�L al<� Pri.i f Le i n  f'i.i r den c igenen 
Standort cl ienen ki inntc, wei !  cs  po:; i t ivc  Chamk
terziigc bcsit:>:L, d i e  das l igcnc cntbehrL Dieser 
positiv-sympath i :;che Pol m u  l.l n icht c inmal  au<�  
taktischcn Grunden u nbcachtct b lc ibcn , son
dern fchlt  vcrm utl  ich v ic l  mchr LJ U S  logischcn  : 
Die tTberlegenheit des sozialistischen Systems 
stand ohnehin au13er Frage, wei! es in der The
orie des h istorischcn Matcr ia l ismus gcsct?.
maBig auf den Kapitalismus folgte und zum 
Kom m u n i  s m u <�  fi.i h  rtc  . D i c  <� C  S t u fe d c r  
menschlichen Entwicklung war noch nicht er
reicht u n d  bot som i t  kc ine rcalcn  Verglc ichs
moglichkci ten . 

Die sozialistischen Bruderlander werden in 
der internationalen BerichtcrstaUung als Gc
meinschaft behandelt, die mit vereinten Kraf
ten fiir den Weltfrieden kampft. Eventuelle 

graduelle Unterschiede in der Ausgestaltung 
des realexistierenden Sozialismus werden hier 
kaum diskutiert, nur bekommt die Sowjetuni
on als altester und machtigster sozialistischer 
Staat eine selbstverstiindliche Vorreiterfunk
tion zugeschrieben. 

Auch Sm. enas Lob ein zelner westli cher Ku l
turschaffender widerspricht dieser Hierarchi
sierung der Systeme nicht. DaB sie sich fiir den 
Frieden engagieren, gegen die Innen oder 
AuBenpolitik der eigenen Regierungen pro
testieren oder allgemein humanistische Werte 
vertreten, wird hoher bewertet als ihre etwa
igen Profite auf dem Kulturmarkt. Damit wird 
noch einmal der Wertekanon bekraftigt, der 
das Geistige iiber das Materielle setzt. Sm.ena 

stellt das Engagement dieser Kulturschaffenden 
als Sand im Getriebe des Kapitalismus dar und 
wiirdigt sie als Mitglieder einer imaginaren 
humanistisch gesinnten, friedliebenden Weltge
meinschaft, die damit zu (potentiellen) Verbiin
deten des Sozialismus werden. 

Entpolarisi erung du rch Kultu ra
lisierung 

Solchcrart cindcutig polari<�icrcndc Dar<�Lc l 
l u  ngcn des Westons gcben wcn igc Jahre spi.iter 
bcsondcrs wah rend dcr Glasn ost' in den J ah  rcn  
I 987-1 99 1  ihre sper.ifischc Dram atik auf u n ci 
v c rl asscn ?.unch m c  nd d i e  Arena dcr Sy
stcm ki.impfe . Kulturalisiercndc lmaginieru n 
gcn nchmen dann ihrcn Platz in der Berichtcr
<�Lattung ein, die damit immcr mohr cntpo l i t i
s icrt w i rd .  I n  gc:;cl lschallspolitischcn Artike l n  
wird dcr Westen zwar weiterhin miBtraui<�ch 
und kritisch, gleichzeitig jedoch auch d i f'f  e 

ren zi erter betrachtet und so die einst klarcn 
Grcnzcn zwi schen Ost und West auch symbo
lisch durchlassiger. 

Am dichtesten bleiben sie im Verhaltnis zu 
den USA als der GroBmacht dcr kapita l i  sti 
schen Welt, iiber die zwar freundlich neugieri

ger abcr weitcrhin mit relativcr Distanz bcri ch 
tet wird . Annaherungen und direkte Kontakte 
bcider ,Volker" worden bcgriiBt und zuglcich 
aufsozi alpolitische Problemlagen aufmerksam 
gemacht. So hinterfragt der Sobesednik in ei 
ner Kurzmeldung iiber die Rede Ronald Rca
gans, die er im Sommer 1988 bei seinem Besuch 
der Staatlichen Universitat Moskau hielt, den 
US-amerikanischen Freiheitsbegriff. 1 ' 1 Die Re
daktion belegt am Beispiel eines Obdachlosen 
a us New York, wie wenig Wahlfreiheit ein solch 
Unterprivilegierter letztlich hat, sich ein men
schenwiirdiges Zuhause zu schaffen. ,Freiheit" 
ist in der gesamten Berichterstattung iiber das 
kapitalistische Ausland ein selten diskutiertcr 
und dabei relativ unkonturierter Begriff. Wenn 
iiberhaupt, so gilt sie meist als ein Gut von eher 
zweifelhafter Qualitat, denn sie scheint ohnehin 
nur wenigen zur Verfiigung zu stehen und an 
materiellen Besitz und Macht gekoppelt zu 
sein. Anders verhalt es sich mit anderen hohen 
Werten wie Frieden oder Humanitat, die wie zu 
Anfang der 80er Jahre in verschiedenen Arti
keln verteidigt und deutlich von Aggression 
und Ungerechtigkeit abgegrenzt werden. Jetzt 
schon die moralischen Saulen der Sowjetgesell
schaft sollen sie zukiinftig Grundwerte aller 
Volker sein. AnlaB zur Hoffnung gibt hier ein 
gemeinsamer Friedensmarsch sowjetischer und 
US-amerikanischer Teilnehmerlnnen, der nach
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Richtung i n 

ein a nder d u rch bc idc L in cler f'lih rte . 1 "  Lust ige 
Beisp ie lc  i l l  ustricrc n ,  w ic  d ic  j u  ngen Lcutc i m  
dircktcn Gesprilch Vorurtcile u n d  lange eingc
sch  l i f"fcnc , sc iLsarnc Vor�:�Lcl l ungcn Ubcr clas 
Leben dcr anderen ausrau  mcn konnLen  . 

Als  Ausdruck gewohnLer amcrikanischcr 
Ubcrhebl  i chkeiL  werden in US-amcri  kanischen 
Mcdien verbre i LeLc Stereotype tiber die sowje
Lischc Kultur encrgisch zurtickgcwiesen. Der 
Sobesednik zcigt sich em port i.ibcr den Bericht 
eincs amcrikani schcn Korrespondenten, der in 
M oskau vergcbl  i ch nach e inc rn ,Jazzcalc ge
sucht hattc :  

,Das ware e in  Paradox. Jazz gen auso wie Rock 
ist c ine  dcr M u s  ikkunst, die hau pt
sachlich in den USA entstanden ist und sich 
ldort l entwickelt hat. Uns deshalb das Fehlen 
eincs allgcmeincn Jazzcifcrs vorzuwerfcn ist 
gleichbedeutend damit, als wenn ein sowjeti
scher ,Journalist, dcr New York bcsucht, bc
klagte, daB es dort schwer ware, ein Balalajka
ensemble zu fin dcn. Aber die amcrikanischen 
Jou rnalisten verwirrt das nicht. Wcnn sie die 
Kultur anderer Volker betrachten, lassen sie 
sich von der fi.ir sie gewohnten Regel leiten -
das Amerikanische ist immer besser, und das, 
dem der Anflug des Sternenstreifens fehlt, muB 
mit betonter Geringschatzung kommentiert 
werden. Wenn die Rede i.iber unser Land auf
kommt, fi.ihrt dieses Prinzip zum Absurden." w 

Angesichts der von ihm verteidigten Eigen
standigkeit und Gleichwertigkeit der sowjeti
schen und der US-amerikanischen Kultur wirft 
der Redakteur den amerikanischen Journali
sten nicht nur Borniertheit, sondern auch ge
zielte Fehlinformation vor. Zwei populare Mu
sikstile reprasentieren hier Nationalkulturen, 
vollig unbesehen davon, daB Jazz langst welt
weit verbreitet war und auch in der Sowjetuni
on gespielt wurde. 

Auf tatsachliche oder vermeintliche Bedro
hungen des Friedens wird entsprechend der 
hohen emotionalen Besetzung dieses Themas 
besonders empfindlich reagiert und deutlich 
Kritik an den dem Kapitalismus zugeschrie
benen Wesenszi.igen geiibt. Im Marz 1988 
schreibt der Sobesednik i.iber eine Gruppe Er
wachsener in Frankreich, die sich an Wochen
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cnden zu ,Uberlebensspie lcn"  7.usam  men  li n
den :  

,Dcr  son  n tilgl  i chc Sch i c l3p l atz s i  nd kci  ne 
J ugcndcr i nncrungen , die u n tcr Kricgswichcn 
durch gefUhrL wurden, ke ine rnodischc sport
okologischc Ep idemic . Es isL  e i n  gcsetzm i:i l.l i ges 
Ergcbnis des Lebens in dcr westl i chen Ge

scllschaft. Eines Lebens in einer Atmosphilre 
militaristischcr Psychose und zi.igelloser Ge
walt, des bcdingungsloscn Kulis der Faust und 
des Revolvers , der masscnhaltcn Enttil usch u ng 
der Menschcn tiber die grundlegenden Wcrte 
ihrer Gesellschaft. 

Heute spielen sie Krieg, und morgen kon nen 
sic mit lci chtcm Herzen an ihm Lc i l neh mcn. 
Heute imitieren sie den Mord, und morgen 
beginnen sie reinen Gewissens zu ttiten . .  . " 1 7  

D i e s e  Reaktion a u f  d i e  Aktivitaten pa
ramilitarischer oder neonazistischer Vcreini
gungen in Westeuropa hangt sicherlich zusam
men mit den Erfahrungen des Zwcitcn Wclt
kriegcs, des unter groBen Verlusten erru nge
nen Sieges tiber den Faschismus , an die die 

Presse regelmaBig und vor allem an Jahresta
gen erinnert. Die damaligen Allianzen sind 
Geschichte, denn der Kapitalismus erscheint 

hier als der genuine N ahrboden fur paramilitari
sche und neonazistische Vereinigungen und 
vermochte es offenbar nicht, Faschismus und 
Kriegstreiberei auszurotten. 18 Frieden und Hu
manitat gelten also die ganzen 80er Jahre hin
durch als grenziiberschreitende Universalwer
te, die fur die gesamte Menschheit Giiltigkeit 
besitzen. Die Redaktionen loben aile Friedens
initiativen, die sie in westlichen Landern aus
machen konnen, und nehmen dabei in der Re
gel deren Regierungen aus . Nur sozialistische 
Regierungen scheinen tatsachlich in der Lage, 
echte Friedenspolitik zu vertreten. Moralisch
geographisch sind aile sozialistischen Staaten 
also Zentren und Inseln des Friedens, wahrend 
in kapitalistischen Staaten vor allem einzelne 
Gruppierungen fi.ir ihn einstehen, den ,gesetz
maBigen" Auswirkungen des kapitalistischen 
Systems aktiv entgegentreten und damit zu 
Hoffnungstragern werden. Die Kategorie Frie
den client hier gleichermaBen dazu, eine Hierar
chic der Systeme aufrechtzuerhalten wie auch 



den wcst l ich cn Gcsc l l :;chu ftcn c i n e  i n n e rc 

symbo l i schc O rd n u n g w ;�. u wc i ::�cn . 

Re isc rcpo rtugcn b r i ngcn dem wcstl  ichen 
Auslund wc:;ont l i c h nwhr :;y m path ischc:; In 
teresse en tgcgcn u n d  v c rwciscn chcr a m  Ran de 
auf de ron soz ia lo  u n d  po l it i :;chc Problcme:  

,,Aber n e i n . Andere Wcgc .  AndereAutos.  Und in 
die Pilw gehcn dort die J ager we n ig . Fortwi:ih
rend an heiden Seiten des A�;phalts lcuchten 
Schilder u u f: 'Privatbesitz' .  

Fremde Sci te .  Abcr m u  l.l man :; ich da ri.iber 

wundcrn , dal.l d ie Natur  Hh n l i ch i �;t,  wo wir 
doch Nach barn sind.  Ja, ja ,  Nachbarn: Un�;crc 

Lander s ind von cinandcr nur durch den tief  
sten Wasscrbcha ltor dcr We lt  gctrcnnt, dcr 
Nordpolarmeer hei/3t. Fiir echte Manner ist 
das, wie neulich klar wurde, kein Hindernis. 
Den Herbst hi  nter sich zuriicklasscn d, 'li efcn' 
dreiBig Leute von der UdSSR nach Kanada auf 
Skiern , i ndcm sie fiir ihrc Spur don kii rzestcn 
Weg wahl ten - iiber den Pol. 

[ • • • 1 Kci n cswcgs ei n Parad ics , die kanadische 
Erde . Hicr kann man ai le Probl cme sehen , die 
charakteristisch fiir die heutige we stliche 
Gesellschaft sind. Und die Zcitungcn sind voll 
von Besorgnis a us verschiedenen Grunden. Was 
kostet der saure Regen, der aus den Wolken 
fallt, aus den industrialisierten Gegenden der 
USA. [ . . .] 

Wir sind N achbarn und haben ein Haus . Wir 
werden es hiiten."w 

Dieser Text auf einer reichbebilderten Doppel
seite ist mit bun ten Fotografien des abenteuer
lichen Unternehmens illustriert. Die frohliche 
Gruppe entdeckte Kanada als N achbar im nord
lichen Eismeer neu, es wird in der Reportage 
freundlich dargestellt, symbolisch naher an die 
UdSSR geriickt und bleibt trotz aller Gemein
samkeiten doch ein westliches Land . Mit dem 
Hinweis auf die Verschmutzung durch US-amc 
rikanische lndustrien wird es gegen die USA 
positiv abgesetzt. Andere Reportagen aus der

selben Zeit belegen noch deutlicher, wie iiber 
eine Kulturalisierung politische und syste

mische Gegensatze entscharft und rundgeschlif
fen werden.20 Auf einer Fotoseite iiber Paris 
textet der Sobesednik : 

, Pa r i s  . . .  d i e  Herbst u n d  Wi ntcrschaucn , d i e  

Wcttbcwc rbc d c r  Coutu re m i t  den unvcrmcid 
l i chcn Belcidigungcn und Sensationen ru nd 
u m  die aktucl  bten Extravaganwn . . .  U n ci  d a 

n cbcn cinfachc Pariser, die wcnig bclastct sind 
durch die Obcrlcgungen dariiber, wcr gc
sch mackvollcr ist - Madame Carven , Pierre 

Cardin odcr vi clleicht Yves Saint Laurent? Abcr 
doch gcradc sie, die Pariser, begrilndcn das B i ld  
der hauptstadtischen StraBcn. Wie sind s i e  

angozogcn? Ungcl'i:ihr gcnauso wic  wir. . ." 1 

Die in dicscr Reportage abgcdruckten Fotogra 

ficn zeigen einen jungen Mann in Latzhose, 
Jeanstragerlnnen und angepunkte Jugendlichc 

auf den StraBen dcr franzosi schen Hauptstadt. 
In einer anderen zweiseitigen Fotoreportage 
iiber Drive-ins von McDonalds' in Kanada lobt 

der Korrespondent begei stert das Konzept der 
Firma: 

,Bis heute habe ich keine Gelegenheit ausge
lassen, in die lmbiBstubc rcinzuschauen, iibcr 
deren Eingang der groBe rote Buchstabe 'M' 

prangt. Ich habe sie in Wien und Miinch en, 
Tokio und New York getroffen und iiberall den
selben Standard bemerkt - in der lnnenein
richtung, der Speisekarte, im Service und sogar 
im Lacheln des Personals. In Stadien und auf 
Flughafen, in Kaufhausern und auf Autobah
nen, in der Menge von Wolkenkratzern und in 
stillen Vorstadten kann man diese gemiitlichen 
und billigen Selbstbedienungsrestaurants tref
fen, in die sowohl arme Studenten wie auch 
solide Businessmen22 gerne kurz hineinschau
en. 'Makdonal'ds', dieser nichtwegzudenkende 
Bestandteil der westlichen Welt wie das Ge
trank Koka-kola oder 'Marl'boro'."23 

McDonald's fasziniert hier als allgegenwarti
ger Teil westlicher Alltagskultur, als eine 
Geschaftsidee, die eine wahrhaft demokratische 
Institution geschaffen hat. DaB die Firma nur 
unter Anerkennung der okonomischen Spielre
geln des Kapitalismus nach Gewinn strebend 
erfolgreich wirtschaften und nur so weltweit 
expandieren konnte, ist dem Korrespondent 
keine Zeile wert. Vielmehr ist er begeistert von 
dieser Moglichkeit schneller und unkomplizier
ter Nahrungsaufnahme unter standardisier
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ten Bcd i  ngungcn vom Prod u kt b i s  z u r  Dicnst
l c i R tu  ng,  von  ctwaR ,  d a R  von k u l tu rpcss i 
mistischcn odor us-kri t iHchcn Stirn men in West
eu  ropa h i.i u fig  a i H  ku l i  n a rischc U n ku l tur vcr
urtc i l t  w i rd .  Oaf.\ McDona ld 's ci nes der Sym
bo l c  US-amcri kan i schcn Lcbcnsst i l s  i st ,  untcr
strc icht  or, i ndcm cr cs i n  c incr Rcihc mit zwci 
wcitcrcn Ma rkcnartikc l n  aus den USA wtir
digt, d i e  scincn Landslcutcn Mittc dcr 80cr 
Jah re gut bckannt  warcn - Ma rlboro-Zigaret
tcn w u rdcn schon scit c i n igcn J a h rcn in Lizcnz 
in Len i ngrad prod uz icrt u n d  an sowjctischcn 
Kioskcn vcrka u ft, Coca Co l a a llcrdings mu13te 
Pcp:-;i den Vortri tt bci dcr gcschmacklichen Er
obcru ng der UdSSR lassen , der erste McDonald's 
sch l  i c l.l l ich iilfnctc dart se ine Ttircn erst 1991 in 
der Moskauer lnnenstadt am Puskinplatz. Der 
kanadische Me Donald's steht in der Reportage 
jedoch nicht n u r  fiir nordamerikanische son
dern westliche Lebensart schlechthin. Wah
ren d d i e  USA in gcscl lscha l'tspolitischcn Arti
kcln wciterhin als Parade beispiel fiir aile nega
tivcn Begl eite rschei n  ungcn des hochindustria
lisierten Kapi tal ismus di enen, werden sie mitt
lerweile fUr kulturelle Leistungen aller Art, sei 
es in der Konsumwelt oder auch der Popular
unci Hochkultur anerkennend und mit neugie
rigem Interesse erwahnt. 

Ohne Einschrankung vollzieht schlieBlich 
Smena, die sich mehr als der Sobesednik urn 
den Erhalt von Werten und Tugenden sorgte, 
im Frtihjahr 1988 mit Portraits der Schrift
steller Ray Bradbury, Harper Lee und John 
Salinger den humanistischen SchulterschluB 
mit den USA. In der Jugendliteratur dieser 
Schriftsteller erkennt sie allgemeingtiltige 
Erziehungsideale wieder: 

,Ehrlichkeit, Glaube, Hoffnung, urn mit den 
erhabeneren, philosophischen Kategorien Tol
stojs  zu sprechen - Wahrheit, Schonheit, das 
Gute, das sind standige, ewige, notwendige 
Kategorien einesjeden Volkes, so sind die mora
lischen Grundlagen immer diesel ben, sei es im 
Stiden der USA im Jahr 1935 oder an jedem 
anderen Ort am Ende des 20. Jahrhunderts. 
Verrat, Bosheit, Neid halt immer jedes Volk ftir 
Verrat, Bosheit und Neid und nicht fUr Tugend
haftigkei t und Heil. "24 
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EH gibt a l :-;o c ine wcl tumspa n ncndc lcbcncl i ge 
human  iRt ischc Trad it ion  scit  m i ndcstcnH  dcm 
1 9 .  Jh . , d i e  i n  allen Landcrn dcr  E rdc ungcach
tct i h rcrjcwcil  igcn Gcscllschaftsvcrlassung zu 

linden i st .  Wic dcr Friede stcllt  s i c  cincn  u ni
verscllen Wert dar, der im Gcgcn satz z u r  poli
tischcn Karticrung cine moral i schc Kartc oh ne 
Grenzcn zu zcichnen crlaubt. M ohr  a i R  a l  les 
Trenncndc hcbt Smena das Gemeinsamc u nd 
Volkervcrbindende dieser Tradition hcrvor und 
ist mohr als zu Anfang dcr 80cr J ahre urn 
Vcrmittl u ng zwi schen den russisch -sowjcti
schcn und dcr US-amcrikani schen Kultur 
bemtiht. Zugleich zeichnet sicjedoch auch hori
zontale 1'rennlinien nach , denn sclbst wcnn 
aile Volker denselbcn humanistischcn G eist 
beheimaten, so ist fUr sie damit noch nicht 
gesagt, daB das ebenso ftir die jeweiligen Regie
rungen odor andere Machthabcr in Wi rtsch aft 
und Militar gilt. 

Auch in Artikcln tiber international crfolg
reiche Musikgruppen oder Einzelinterpretlnnen 
lOst cine kulturalisierendc Darstcllung die po
litisierendc ab. lm Mittelpunkt der Berichte 
tiber internationale Stars steht nun nicht mehr 
die Kommerzialisierung der kapitalistischen 
Massenkultur, vielmehrwerden Meldungen tiber 
Plattenveroffentlichungen, gemeinsame Auftrit
te sowjetischer und amerikanischer Bands oder 
Kurzportraits internationaler Prominenter aus 
Kultur und Politik veroffentlicht. So stellt der 
Sobesednik im Sommer 1988 die gerade erschie
nene Autobiographic Tina Turners vor und lobt 
ihren jahrzehntelangen Durchhaltewillen und 
ihr politisches Engagement: 

,Unter den Frauen im Rock ist Tina die alteste, 
aber sie beabsichtigt nicht aufzugeben und 
tibrigens sieht sie fUr ihr Alter tiberhaupt nicht 
schlecht aus. Tina Turner tritt oft zur Unter
stiitzung der feministischen Bewegung auf, ei
gentlich ist ihr Leben auch ein Beispiel fUr den 
Kampf der Frauen fUr ihre Rechte."2" 

Sicherlich ist dieses Lob Tina Turners emanzi
patorischer Leistung zu schulden, doch auch 
Stars der westlichen Popkultur, die weit weni
ger deutliche gesellschafts- oder sozialpolitische 
Zeichen setzten, werden mit derselben Sympa
thie dargestellt. Ihre Portraits stehen gleich



rangig ncbcn Portra i ts snwjctischcr Schri  f'Lstel 
ler, Sporti e r u n d  M us ikgTu ppcn odcr Bcrichtcn 
aus den  vcr::;ch  i cdcncn H.cgionen dcr  Sowjct
union . t1 1 Ln t .c rnationa lc  Popu li:i rku l tur  w i rd da
mit auch w m  ::;cl bstvcrsti.indl ichcn ku  l turc l l cn 
Eigentu m dcr UdSSR , dus s ic  m i t  den  andcrcn 
Landcrn dcr E rdc tci i L  Ocr ,Westen"  w i rd im
mer mch  r auch Z LI c incr  po::; it ivcn Vcrf.{lc ichsfi l
lie sowoh l kul turc l l  a)::; auch i n  ::;ozialcn Bcrci

chen, in dcncn ihm sch l i c l.ll ich n u n  uuch Fort
schritt l i chkc it  wgcsta ndcn wi  rd wic z . B .  in dcr  
AIDS-Au fk 1 Li ru n f.{ .t7 Das  hci  f.l t, dcr  West e n  i s t  
vielleicht n och n icht  po l i t isch , uuch nu r tci lwci
se i:ikonomisch , s ichcr ubcr ku l turcll und sozial 
interessa ntcr gcwordcn u n d  fi ndct immcr mchr 
mit posi t ivcr Konnoticrung sc i ncn Platz in dcr 
sowjetischen Presseonfmtlichkeit. Die Gren
zen der ,virtuellen Geograficn", wie sie nun 
gezeich nct worden,  worden d u rch lassigcr und 

beweglicher, tiberlappen einander zunehmend 
und bti13cn ihrc ci nst igc Fixicrung cin. Insgc
samt ergibt sich ein vielschichtiges Bild von 
Hierarch i s i e  r u n gc n  u n d  Vc rgl cichs cbcn c n ,  
wobei so:zi alpolitische E rrungcn sch aftcn der 
Sowjetuni on ihren hohen Stellenwert behal
ten. Hierbci wird :zur Illustrati on gerne auf 
Erlebnisse bei interkulturellen Kontakten ver
wiesen wie in einem Artikel tiber j unge griechi
sche Studierende, Mitglieder der Kommunisti
schen Jugend Griechenlands, die sich nach ei
nem Arbeitsaufenthalt in einer sowjetischen 
Schuhfabrik tiber die dortigen Arbeitsbedin
gungen begeistert geaufiert batten: 

,Ein gewi:ihnl icher Arbeitstag wie bei Milli onen 
sowjetischer Menschen. [ . . . ] Dazu die Stimme 
eines Griechen: [ . . . ] Insgesamt ist bier eine 
vi:illig andere Atmosphare . Die Leute sind frei, 
von Fesseln befreit, haben tiber dem Kopf nicht 
die standige Drohung der Kiindigung. [ . . .] Das 
ist das reale Leben, das erfahrt man weder a us 
Biichern noch a us Zeitungen. Wenn diese jun
gen Griechen in ihre Heimat zuriickkehren, 
kann kaum jemand ihnen vorwerfen, daB sie 
von der kommunistischen Propaganda be
einflufit worden seien. Sie sahen unser Leben 
so wie es ist. Vor ihnen haben wir unsere Man
gel nicht versteckt und unsere Errungenschaf
ten nicht hervorgehoben. Nur Ehrlichkeit und 
Offenheit bringen Vertrauen hervor."28 

A us d i cscm Bcricht sprichtd ie  Sorge, d ie sowjct. i
sche Arbcitsvcrfassung  kUnntc im (westl iche n )  
Auslund als propagand istischcr Trick, so7.usu

gcn u l s  potcmkinschcs Dorf ", wuhrgcnom mcn 

worden , ohnc daB i hrc Vorte ilc und Erfolgc 

gcw iirdigt wiirdcn, obw ohl sic nicht nur vorgcb

l ich sondcrn tats "ichlich un  den Bcdtirf'ni::;scn 
und Fahigkcitcn dcr Arbe i tcr  oricnticrt sc i .  D i e  
griechischcn Studicrcndcn sind willkommenc 
Multiplikatoren fiir lnformationcn tiber da::; 
,rcale Leben" in der UdSSR. Dcr Ilinwcis a u f  

c h rl ichc Sclbstdarstc l l u ng cl ient dazu , c ine  ver
zcrrtc Fremdwahrnchmung dcr UdSSR im 
Westen zuriickzuweiscn , mit der sich die Sow 
jetnnion so mit vollkommen ohne eigenes Zutun 
konfronticrt sicht. Sohesednik vcrfolgt dam i t  
verstarkt eine Strategic, die gerade in  der Zeit 
wachsender gegenseitiger, von sympathisieren
dcr Neugier gepragtcn Annaherung durch c in  
Mehr an Wissen tiber ,die Anderen" notig ge
wordcn schicn. Mchr dcnn jc schicn cs angc
bracht, in der eigenen Presse eine difieren
z i  crtc Rezcpti on sowjeti schcr Kultur durch den 
Westen einzuklagen odcr aber ihr Fehlen :zu 

monieren . N och zu Be ginn des Jahrzehnts wur
den die Wahrnehmungen und Darstellungen 
der UdSSR im kapitalistischen Ausland kaum 
in der sowjetischen Jugendpresse kommentiert. 

An diesem Wandel in der Berichterstattung 
wahrend der 80er Jahre waren unterschied
liche Akteure und zeithistorische Veranderun
gen beteiligt. Mit Beginn von Perestrojka und 
Glasnost' wurde die Aufgabe der Massenme
dien neu interpretiert. Nun sollte und wollte 
die Presse die anvisierte gesellschaftliche Er
neuerung gemeinsam mit ihren Leserinnen und 
Leser vorantreiben, denen sie neben den her
ki:immlichen traditionellen Anreizen wie 
Schreibaufrufe noch weitere zur aktiven Teil
nahme bot. Der sowjetische Sozialismus und 
die sowjetische Kultur wurden zwar weiterhin 
als einzigartig dargestellt, doch bedeutete die
se Einzigartigkeit nicht mehr nur selbstver
standliche Uberlegenheit tiber den Westen. Die 
diskursive Offnung fur innergesellschaftliche 
Problemlagen und soziale, kulturelle und poli
tische Entwicklungen im Westen schuf neue 
Bedingungen fiir die Presseberichterstattung. 
Aufierdem wurde die sowjetische Presseland
schaft auch deshalb pluralistischer, weil sich 
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die  Pri  nimedien e i  ner  b isbng ungewoh nten 
und  wuchRenden Kon ku rren:r.  u nier s ich uu:-;
fimncndcn Murktbcz ichu ngcn  ausgcsetzt sa
hen .  D ie::;cr Kunku  rrenz  konntcn ::; ie  nur bcgcg
ncn ,  wen  n es i h ncn gcl a n g, da::; Inform aii ons
und Auseinander::;cizu ng::;bedi.irf'n i s  ihrer Lc
scrschu ft w bcd icnen .  Auch bcgan n  die UdSSR 
an der ku  l iu  re l l en  und mcdi alen Globalisie
rung Lei lw  nchmen, deren Einfl i.i::;::;en sie recht 
erfiJigTcich lange Jahre w idcrstanden hatte . 
All erd i  ng::; konnten d ie  El'fekte bc::;onders dcr 
med i  ulcn G lobu l  i ::; i erung erst nach 199 1 ih re 
voi le  Kraft eni f'a l tc n .  Al ltugscrfahrungen und 
-handlungcn u n d  n icht zu lct7.t mcdiale Vermitt
lung sorgtcn in der bcwcgten zweiten Halfte 
der 80er Jah re fi.i r cine neue Dynamik der 
Lokalisierungen, neue virtuelle Geographien 
des Eigenen und des Fremden, deren Wahrneh
mu ngen i n  siarkcrem MaB als zuvor stetig 
evaluiert werden mu13ten. 9 Leserinnen und 
Leser uniersti.iiztcn die::;cn Prozc/3 aktiv durch 
eigcnc Stellungnahmen per Leserbrief und 
du rch die Auswahl ihrcs Lesestoffs nach Krite
ri en wie Glaubwiirdigkei t, Plausibilitat, Aktu
alitat und Spannungsgehalt. Waren ihre Briefe 
schon wahrend dcr gcsamten Sowjetzeit ein 
wichtiges Stimmungsbarometer fiir Redaktio
nen gewesen,ao ebenso wie Eingaben und Peti
tionen fiir staatliche Organe, erhielt gerade in 
den spa ten 80er Jahren die sowjetische Kultur 
des ,offentlichen Briefeschreibens":J1 einen neu
en Aufschwung, der gut drei his vier Jahre 
anhielt. Leserbriefe waren offenbar ein wichti
ges Regulativ fiir die Berichterstattung der 
Printmedien, wei) die Redaktionen durch sie 
von Argernissen, Hoffnungen und Befiirchtun
gen, Bediirfnissen und Interessen, Sorgen und 
Freuden ihres Publikums erfuhren. Die Leser
lnnen nutzten den Leserbrief als Mittel zur 
selbstbewu13ten Meinungsau13erung: Sie mach
ten auf Mi13stande aufmerksam, beklagten 
Defizite in Handel und lnfrastruktur, berichte
ten aus ihrem Alltag und sprachen Redaktio
nen vor allem auch als Ratgeberinnen bei per
sonlichen Problemen und Krisen an. Da alle 
Redaktionen sowjetischer Massenmedien dazu 
verpflichtet waren,jede Zuschrift zu beantwor
ten, konnten sich alle, die einen Brief an sie 
schrieben, zumindest sicher sein, Gehor zu fin
den. Die Redaktionen beantworteten das ihnen 

cnigcgcngcbrachic Vcrtru uen i n  dcr Rege l ,  in
dcm ::;ic ih r  cigcncs den Lcscdnnen gege n i.i ber 
immcr wicdcr unterstrichen u n d d i c::;c :r.ur 
Stel lungnahmc auflurderten .  So entsta n d  un
Lcr den spezifischen Bedingu ngcn dcr so:r. i ali
stischen (Prcsse- )Offentlichkcit cine e igcn  ti.i m
lichc Ku ltur des Bricicschreibens,  von dcr bei
de Seiten profitierten (vgl . Eggcl i ng 1 999).  Fi.ir 
die Leserlnncn waren die Redaktioncn n i cht 
n ur Ansprechpartnerinnen, sondern a uch w ich
tige Beraiungsinsianzen, die den Mangel an 
Selbsth i lfegruppen  odcr andercn ratgcbenden 
Institutionen ausglichen; die Redaktionen in
dessen verfiigten, wie samilichc staail ichen 
Organisationen und Institutionen , mit  der 
bisweilen riesigen Menge an Post iiber e i  n uner
setzliches Stimmungsbarometer, das sie un
mittelbar von der Befindlichkeit der Bevol
lwrung in Kenntnis setzte. 

Kulturkampfe:  Verw estlichung oder 
gemeinsame globale Kultur? 

Das Zusammenspiel von redaktionellcr Bericht
erstattung und Leserbriefen in der imaginaren 
Verkartung der Welt zeigt sich auch an Debat
ten urn importierte Kulturwaren und inlan
dische Konsumgiiter wie populare Musik, Klei
dung, Filme oder hochwertige ,Luxuswaren", 
die in der Presse unter Beteiligung der Lese
rinnen und Leser gefiihrt wurden. Von redak
tioneller Seite werden hier Bilder vom Westen 
Anfang der 80er Jahre zunachst wieder polari
sierend gezeichnet, wahrend Jugendliche ver
schiedenste Stellungnahmen in die Diskussion 
einbringen, die sich mit den angebotenen Sicht
weisen nicht immer decken. Es begegnen sich 
unterschiedliche Imaginationen vom Westen 
und es werden zum Teil eigenstandige mora
lische Geografien gezeichnet, die sich nicht mit 
denen der gesellschaftspolitischen Bericht
erstattung derselben Zeit decken. Diese Aus
einandersetzungen enthalten auch den positiv
sympathischen Pol, welcher einigen Teilneh
merlnnen an der Debatte offenbar attraktiv 
erscheint. 

Im J ahr 198 1 wollte Smena zu einer Diskus
sion iiber den Wert verschiedener Musikstile 
und 1m porte a us dem westlichen Ausland anre
gen und veroffentlichte in mehreren N ummern 
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unter dcr Rubr ik  , Muzylw s tohr!i" (M usik und 
du) Brie lc J ugcnd  l i chcr w Pop u n d  Rockm  u
sik. Es isl  a u  ffiil l  ig ,  w i c  wcn ig  vermi ltclnde 
Uberlegu ng-en die Bcl"i.i  rworlcrl nncn  und Geg
nerlnncn von Mus iki m porlcn dcrjcwc i ls nndc
ren Seitc a l s  H i l le zur Vcrsti.in d igung anbicten  . 
Im Grundc sch rcibcn l:i i C  anc in  ander vorbei , 
denn l:iie bcziehcn l:i ich  kau m  a u f  d i eselbcn 
Kategorien und argu menlieren auf zwei vcr
schiedc ncn Ebenc n .  Den j u gendl ichen Bcfilr
wortcri n nen von Mul:i ik imporlen rc icht el:i voll 
kommen,  i h rc Vorl i eben dam  i l  zu bcgrii ndcn , 
daB diose Mu s ik aktuc l l  u n d  modi sch sci und 
ihrem Gcsch mack cn lsprcchc. Daraus leilcn 
sie fUr sich selbstvcrsta ndl  ichc Anspriiche ab: 
Der stantl i chc M us i kver lag Melodi,ja (Melodic) 
salle mehr neuere Lizenzen einkaufen und ho
here Auflagen verommtlichen, die Presse mehr 
iiber Bands und vcrschicdenc Ri ch tungcn der 
Pop- und Rockmusik informieren. Sie alle dis
kutiercn n ur inncrh a lb i h rel:i Gcschmacks
bereiches und verweigern sich einer moralisch 
aufgeladcncn sysle m ischcn D i skussi on urn ver
schiedcnc hoch- und popul arkul turcll e Sparten 
und versuchen ihre Gegnerinnen und Gegner 
auch nicht vom der inhaltlichcn oder musikali
schen Qualitiit ,ihrer" Musik zu iiberzeugen. 
Sehr wichtig ist ihnen der SpaB beim Musikho
ren, und sie verteidigen selbstbewuBt ihre Auf
fassung von zeitgemaBem MusikgenuB, die aus 
ihrer Wahrnehmung von der Aktualitat einzel
ner Musiksparten resultiert und dem in dieser 
Musik transportierten Lebensgefiihl Rechnung 
triigt, in dem sie ihr eigenes wiederfinden kon
nen. Besonders gute Kennerlnnen von Pop
musik setzen ihr Expertenwissen in dieser De
batte strategisch ein, um ihre Kompetenz zu 
betonen, und differenzieren zwischen der Qua
litiit verschiedener Bands . So mokiert sich Igor' 
Bojcov aus dem Gebiet Leningrad iiber dieje
nigen, die einzelne Gruppen nicht voneinander 
unterscheiden konnten. Damit spricht er den 
meisten seiner Gegnern das Recht und die 
Kompetenz ab, hier iiberhaupt mitreden zu 
konnen. Nadezda I .  aus Cernovec bekennt sich 
dazu, ,an Discomusik erkrankt" zu sein. Sie 
bevorzuge italienische Musik vor der von Bo
ney M. oder ABBA, lade aber deshalb nieman
den zum Horen ihrer 1 200 Platten ein, weil sie 
befi.irchte, ausgelacht zu werden. 32 Fi.ir beide ist 

Popm us ik  c i n  zcntral or  Toil ihros All lags , u n d  
s i c gl aubon w i c  nile ihro r Gosi n n u ngsgen oss l n
non, oin Anrcchl auf Zugang zu Musikaufnnh 
men und ln fiJ rmationon iibor Bands zu haben , 

filr die sic sich intorossioron. Sic habon s ich  
cine fundierto Sachkenntnis angeoignot, durch 
die sic si ch solbst nls otwas Bosondoros au swei 
son . Daraus gonerieren sic einc Strategi c,  u rn  

zu  orw artonde Kritik a n  ihren Vorlieben wirk
sam zuriickweiscn zu konnen, denn sie moincn 
genau zu wisl:ion, gcgon welcho kulturollen 
Werle und Konvcntionon sic verstof3cn . 

Die Kritikerlnnon von Popmusik und hicr 
insbesondere von importierten Aufnahmcn 
stricken ein eigenes Begriindungsmuster in 
diosor Lesorbriefdebatte . Das Interesse an sol 
chen Dingen sehen sie als Ausdruck eines be
denklichen Werteverfalls. Die Studenten Oleg 
L'kov und Pavel Kocakov a us Kaluga konstatio
ren in ihrem gemeinsam verfaBten Brief eine 
mangolhafto Erziehung der Jugend zu gutcm 
Musikgeschmack. Sie sprechen der Musik von 
Smokie, ABBA oder Boney M. jegliche Qualitiil 
ab. Melod ja salle mehr Klassik verlegen, di e 
besser zur Bildung der Jugend geeignet sei. Wie 
in den gesellschaftspolitischen Artikeln tiber 
den Kommerz im Westen wird auch hier mit 
Attributen wie ,inhaltsleer" oder ,geistlos" 
argumentiert. Nachdem Viktor Folomeev die 
Musik we stlicher Gruppen entsprechend 
charakterisiert hat, empfiehlt auch er in Sorge 
urn die kulturelle Bildung hohere Auflagen von 
klassischer Musik. '1'1 Z ugleich stuft er die M usik 
der sowjetischen Rockgruppen Ma.sina Vre meni 

und Ariel hOherwertiger ein als die westlicher 
Bands . Er unterscheidet also zunachst zwi
schen E- und U-Musik und differenziert bei 
populiirer Musik zusiitzlich noch nach ihrer 
Herkunft. Eine 23-jahrige Frau, die ausdri.ick
lich betont, eben keine verbitterte Alte zu sein, 
schreibt ,a us Mitleid mit meinen Altersgenos
sen": 

,Mit ,hackigen' Aufnahmen sind westliche Pop
Rhythmen und Lieder in auslandischen Spra
chen gemeint - egal welche, wenn nur laut und 
mit bellenden Schreien. 

[ . . .] Sind denn die heutigen Jungen und 
Madchen wirklich nicht ergriffen von der Melo
dik der Verse Esenins , der wahrhaftig rus
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sischen ,  u n besch r i n klen We i lc cle r  Poes ie  Ne
kmsovs, clcr bcwegten cvciuev schcn Zei len? 

Nu,  waru  m gcw i n nen die ,h uckigen ' Mclodien 
des Westen:;  die Obcrhund?  Zuwei  len kennen 
d ie  J ugend I ichcn d ic  N u mcn a us l i.i nd ischcr F i r
men ,  d i e  Jeans  hersicllcn ,  besser u li:i d ie Na
mcn  u n :;ercr  Poctcn u n ci  Schr i  f'tstc l lcr.""'1 

Si c  wi.ih l t  Bcispie le uu:; dcr ru:;:; i::;ch cn und 
suwjcti ::;chcn L iicraiu r al::; G cgcnpul :w wesili
cher Popm  u s i k  unci M a rken ,  u m  dercn kuliu
re l l e  M i nderweri igkeii zu bclegen .  D ie  genann
icn Ku l iurgi.i tcr  sche incn  cl er Ch a rakicristik 
ih rc::; H crku n iU andes zu entsprcchen : Ru::;si::;chc 
Wc ite und Huhc,  die sich i n  dcr ru ssi schen 
Pocs ie und  L itcratur w icderfi ndcn ,  s i nd dcr 
Hektik, Lautsti.irke und Aggressivitat der west
lichcn Gescllschaften wcit tiberlegen, die mit
ieli:i cn i::;p rcchender M u  ::; i k  und a u  ch Al l  tags
gegenstanden die Jugend zur Geringschatzung 
dcr c igcncn Ku liur vcr l'i.i h rcn . 

Ein ahnlicher Kulturkampf wie um j ugend
l ichcn Mus ikgesch m ack w i rd u m  ausland ische 
Ku ltu rwaren und hochwerti gc Kon sumgtiter 
eigener Produktion geftihrt. lm Jahr 1983 ver
i:iflcnilichte Smena cincn besorgtcn Artikel zur 
Verfuhrungsmacht von Konsumgi.i tern . Eine 
besonders tragische Folge von ,lnfimtilismus""" 
sieht sie im Beispiel cines Jugendlichen, der 
Selbstmord begangen babe, wei! er keine Jeans 
besaB . Zusatzlich zitiert sie aus dem Brief von 
Igor ' T. a us Ufa, der sich fragt, woher Jugend
liche das Geld nahmen, urn sich Dinge leisten 
zu ki:innen, die ftir sie ,einfach ein wichtiger Teil 
des Lebens" seien , und beklagt, daB Jeans im
mer noch Spekulationsware seien, die man nur 
tiber Beziehungen crhalten ki:inne . Deshalb sei
en viele geradezu gezwungen, auf unehrliche 
Weise Geld zu verdienen. Auch habe er die 
Erfahrung gemacht, daB Freundschaften an 
den Besitz und aquivalentenAustausch solcher 
Gtiter gebunden sein ki:innen. Die Redaktion 
forderte ihre Leserinnen und Leser zur Stellung
nahme auf und veri:iffentlichte schlieBlich ver
schiedene Meinungen zu dieser Problematik. 
In dieser Auswahl erntet Igor' T. wei taus mehr 
Kritik als Zuspruch. Untersttitzung findet er 
bei Irina Ch. , die bedauert, ihre Lieblingslitera
tur nur tiber den Schwarzhandel beziehen zu 
ki:innen, ansonsten aber Igor's materialistische 
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H a l iung  vcrurtc i l t . S ic  tri  f'f't c ine  !d a re U n ter
scheidung zwischen re i n  maicri c l  lcn G i.i  lern 
und Waren,  di e j  cnseits ihre::; matericl lcn Wer
le::; auch ge ist igc J n ha lic tran::;puriicrtcn . Auch 
Oksuna M .  uu s Ziium i r  kr itisiert zwa r l gor's 
Haltung als matcrialistisch ,  untcrsireicht je
doch den Wu nsch nach schi:incr u nd mod i scher 
K.lc idung und schlagt deshalb vor, d i e  Mode 
selbsi zu di  kticren, da die Lcichiind ustric n icht 
in der Lagc sci, diese Bedtirfhissc zu bc l 'ricdi
gcn. Wic Irin a  Ch. muf3 ::;ie zwischen individu
cllcn Kon::;umbcdi.i  rfn i sscn und ancrkannten 
Wertcsystcmcn, die inncren, geistigcn Wcrte 
hochachicn, austarieren. Bcide zw cifcln wcni
ger an der RcchtmiiBigkeit dieser Bedi.i rfni sse 
als am Wcg i hrer Bcfriedigun g. Dcr j u n gc Fa
milienvater S .  V. schlieBlich gibt zu, selbst zu 
spekulieren . Er und seine Freunde verstiinden 
zwar den ,Jcansboom" nicht, sic a i l e  iri.igen 
Jeans als Arbeitskleidung, dennoch handle er 
nach anfanglichen Skrupeln mit ihncn sowie 
mit anderer Kleidung und Uhren, wodurch sein 
Zuverdienst vcrdreifacht werde . Anders ::;ci ein 
zeitgemaBer und angenehmcr Leben ssiil nicht 
zu ftihren: 

,Bis heute habe ich nicht verstanden, wie die 
Leute irgend etwas verkaufen. Jetzt verstehe 
ich es. lch tue es selbst, damit meine Frau zu 
und von der Arbeit, geben wir es zu, mit dem 
Taxi fahren und ich so ruhiger sein kann!"  

Sein Brief wurde sicher als abschreckendes 
Beispiel abgedruckt. S. V. stellt sich zugleich 
als abgeklart und sozial verantwortlich dar und 
sieht sich und seine Freunde auf der Hohe der 
Zeit, nachdem die Mangeljahre der N achkriegs
zeit tiberwunden sind. Zwar erkennt er die 
historische Erfahrung alterer Generationen 
durchaus als wichtig an, doch nach seiner Mei
nung und der seiner Freunde befindet sich 
UdSSR zumindest auf dem Weg zu einer mo
dernen Gesellsch aft, in der verschiedene 
Lebensstilentwiirfe, in die SpaB, Mode, ein 
gewisser Wohlstand und personliche Zufrie
denheit selbstverstandlich integriert sind, ex
istieren sollen und ki:innen. 

Wie die Beftirworterlnnen von Musikimpor
ten auch, formulieren diese Stimmen eine mehr 
oder weniger deu tliche Systemkri tik: Indem sie 



bemangc l n , d a l.l weder Melodi,jn noch d ie  cin
heim ischc Klc i d  u ngs u n ci Kon s u mg-i.i ier i  n 
dustric an den Bed i.irfh i ssen J ugend I icher oricn
tieri se i , w i rd i m pl i :t. i i  d ie Sowjet  u n  ion a l  ui.ick

standig gegen i.i ber dem wesi l i chcn Au slan d 
charakieris ieri . An sons ten isi  cs fi.i r  sic cbenso
wenig w ic f"U r d i e Befi.i rworierl n ne n  von Musi k
imporien c i ne  re levunie Frage, ob wesUichc 
lmporie und ein hoher maierie l l e r  Lebenssian

dard die Grun dlagen des sowj eiischcn So
zialism us u n ci d ie  vulerl �ind  i schc Kuliu r  unicr
grabcn kii n n lc n .  S ic  a rgumeniieren wcn igcr 
entlang moralisch-sysiemischer Kuiegorien, als 
mit einer  moralischen Legi t imation disiinkter 
Lebenssii lentwlirtc und -standards, die sie mit 
ihrer Wa h rnehmung dcr gcgcnwartigcn per
sonlichen Lebenssituation sowie der soziooko
nomischen und historischen Situation der 
UdSSJ{ bcgri.i ndcn . Kul iurc llc Wertcsysteme 
und Bedeutungen von Lebensstilen werden in 
Produki ionsbcdingungen und Warcnangcbot 
eingelageri. 

Die ju gc ndlichen Kr ii ikcrlnnen von Jmpor
ten a us dcm westlichen Ausl and klassifizieren 
internationale Popmusik als inhaltsleer und 
geistlos und finden es falsch, den teuren west
lichen Kleidungsstlicken hinterherzurennen. 
Die extremsten unter ihnen interpretieren ein 
ausgepragtes Bedtirfnis nach ( westlichen) Kon
sumgtitern als Vorstufe zum Vaterlandsverrat: 

,Leute, die nur mit Erwerb beschaftigt sind, 
scheint mir, konnen auch die Heimat verraten. 
Aber wofiir sind 20 Millionen sowjetische Men
schen wahrend des GraBen Vaterlandischen 
Krieges gestorben, die unsere gltickliche Zu
kunft verteidigt haben?! Das sollten wir nie 
vergessen. Ich glaube, daB man vor allem ein 
echter Mensch sein muB, moralisch rein, ideell 
gehartet, und dann werden wir alles haben", 

schreibt beispielsweise Ol'ga Afanas'eva.36 Ge
gen die Verfiihrung durch Dinge werden mora
lische Kategorien wie Freundschaft, ideelle 
Standfestigkeit, moralische Sauberkeit, Echt
heit und Ntitzlichkeit fiir die Gesellschaft ge
setzt. Anstatt an importierte Kulturwaren soB
ten ihre AJtersgenossen sich an die eigene hohe 
Kultur halten, klassische Musik und Literatur 
konsumieren. In diesen Argumentationswei

sen wcrden sysicm ischc Bcgri.indun gsm usier 
w ie  bei dcrAbwcriu n g dcr Popm u sik und i n  der 
pauschalisierendcn sozialpolitischen Berich i
ersiuiiung benuizi , die die Obcrlegenheil des 
sowjciischen Sozialismus tiber den westlichcn 
Kapitalismus unterstreicht. 

In heiden Aushandlungsprozcssen urn die 
Bcdcuiungen und Bewertungcn von Popm usi k 
wic auch um die der Konsumgtiier ringen die 
gcgnerischen Seiien urn Moral, auch wenn dies 
nicht sofori augenfallig isi. Uber den beobacb
ieicn Zciiraum hinweg wird dcnn auch die 
Vernachlassigung jugendlicher Bedtirfnisse, 
sich mit Dingen oder auch lnformationsmedien 
versorgen zu konnen, die als modern und zeitgc
maB gelten, mehr und mehr als moralischer 
Vorwurf gegen Staat, Gesellschaft und Erwach
sene formuliert. In den Jahren 1987-89 erfah
ren diese moralischen Vorwtirfe eine Erwci 
terung und werden in Leserbriefen an Smena 

und Sobesednik bcsonders stark beim Thcma 
Sexualitat erhoben. Hier bescheinigen Jugend
liche ihrer Gesellschaft Versagen, indem sic auf 
die Defizite bei der Sexualaufklarung, an 
Informationsmaterialien wie Literatur und Fil
men sowie Verhtitungsmitteln verweisen. Im 
Vergleich mit der Liberalitat der sogenannten 
,entwickelten Lander", wie westliche Lander in 
diesem Zusammenhang bezeichnet werden, 
nehmen sie die Sowjetunion in diesem Punkt 
als kulturell rtickstandig wahr. Ihre Forderun
gen nach offenen Gesprachen, konkreter Auf
klarung oder dem freien Zugang zu Verhti
tungsmitteln begrtinden sie stets mit der Sorge 
um die eigene Gesellschaft, urn die Zukunft 
ihrer eigenen und nachwachsender Gene
rationen. Explizit verkntipfen sie die erwtinschte 
Liberalitat bei der Sexualaufklarung in der 
Regel mit Uberlegungen zum Leben in einer 
festen Partnerschaft oder einer jungen Familie 
und folgen damit einem konventionellen Klein
familienbild. Dadurch verleihen sie den morali
schen Vorwtirfen ein besonderes Gewicht und 
appellieren an das Gewissen der gesamten 
Gesellschaft. Daraus zu schlieBen, daB die 
Hoffnungen aufLiberalisierung sich tatsachlich 
auf diese Aspekte des Sexuallebens beschran
ken, ware angesichts bekannter und ebenfalls 
in der Presse diskutierten Befunde tiber vor
und aufiereheliche Beziehungen oder auch Pro
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m isku  itat und  Prosti tut ion verl'ch l t, auch wenn  
d ies u l  leR i n  d i esen DiRkus:-� innen ku u m  c ine  
Ro lle spie lt . 

Wi.ihrcnd :; ich d i e  Dcbutten u rn  Kun:;u  mgi.i
ter und impurt ierte Ku l turwaren beruh i gen , 
provoziert nur noch populi.ire M us ik bi s  z u m  

Endc dcr  80cr  Jahre b isweilen erbitterte Aus
einandcrsetzungcn . Dabe i  i:i nd ert :;ich der thc
matischc Fuku:;.  ln- und au:;  liind ischc pupuli:irc 
ode r Musik worden schl ic l.ll i ch ungeachtet ih
rer H erkun lt als ci ne c i m igc Ku ltursparte be 

handelt'17 , u nd system  ische Fragen trctcn in 
den H intergrund . Mittc der 80er J ahre ri.ickt 
verstarkt sowjeti sche Rockm us ik i n s  BlickfCld, 
deren zunehmende offentliche Prasenz und 
Verbrcitung i n  den H au sh a lten StofHi.i r erbi t
terte kulturelle Kampfe in der Presse bietet. 
Dabei wird nicht einfach nur urn eine neue 
popul i:ire Musi kri chtung gestritten , sondern vor 
aHem urn ihre subkulturelle Bedeutung sowie 
ihre polit isch ge fi:i h  rlichc  bzw. innovative 
Subversiviti:it (vgl. Huf€m 1996). Die Fans die
ser Mu sik und ihrc Gegnerlnnen in dieser emo
tional hoch aufgeladenen Auseinan dersetzung 
sind im Extremfall nicht zimperlich in ihrer 
Wortwahl, sie polemisieren ohne jedes Angebot 
zum Dialog und beschimpfen ihre Gegnerlnnen 
als ,,Abschaum", ,Ratten", ,Affen", ,miJ3raten" 
oder ,lumpig".:JH 

Die Verfi.ihrungspotentiale der Konsumwelt 
sind den Redaktionen gegen Ende der 80er 
Jahre kaum noch eine Zeile wert. Statt dessen 
berichten sie zunehmend mit unaufgeregter 
Akzeptanz uber veranderte Konsumpraxen und 
das immer vielfaltigere Warenangebot in der 
UdSSR. Auch im Zusammenhang mit den 
wirtschaftlichen Umbau und der Entstehung 
neuer Organisationsmodelle in Handel und 
Gewerbe im eigenen Land wird nun neugieri
ger auf den Westen geblickt. Fur die Bewalti
gung moglicherweise daraus auftauchender 
neuer Problemstellungen werden Anregungen 
bei westlichen Experten gesucht. So veri:iffent
licht der Sobesednik im Januar 1988 ein In
terview mit demjuristischen Be rater eines fran
zosischen Verbraucherschutzverbandes zu 
Grundlagen und Zielen seines Verbandes. Dar
an knupft er Dberlegungen zur unterschied
lichen Wirtschaftsweise beider Lander und 
pladiert schlieBlich fi.ir staatlichen Schutz ge

gen rein  profi torientiertc WirtschaltR formcn:89 

,Das Niveuu des Verbrauchs stieg mehr oder 
wcn igcr, und die beginncndc Pcrest rojka sullte 
die produktiven Krafte der Gesellschaft ef"f'cktiv 
antreiben. Und wir mlissen gleichzeitig ein 
sozial i s tisches Modell des Ve rbrau c h s  er
arbeiten, das den Verbraucher als seinen Ver
bi.indeten bctrachtet, dessen Wohl es dient. 
Und nicht als Milchkuh, die sich daran ge
wohnt hat, sich von Kaugummi zu erni:ihren. 
Dam it wir nicht die Fehler des Westens w i  eder
holen, halte ich es fi.ir notwendig, objektive 
Vorzlige unscrer Gesellschaftsordnung durch 
eine Bewegung zum Schutz der Verbraucher
rechte zu erganzen. Im Sozialismus wird das 
die Einfi.ihrung einer eigenen Art des 'Mar
keting runter' sein, oder, in unseren Termini 
gesprochen,  'staatliche MaBnahmen seitens der 
Verbraucher' ." 

Das gesteigerte Bedurfnis nach materiellem 
Wohlstand und ein gewachsener Konsum in der 
Bevolkerung akzeptiert die Redaktion vollkom
men. Sie setzt als Richtschnur fi.ir die zu er
wartende weitere Entwicklung freierer Markte 
aber den Grundsatz sozialer Gerechtigkeit in 
einem sozialistischen Modell des Konsums, das 
dem Wohlergehen der Verbraucher Vorrang vor 
dem der Produzenten gewahrt. Auch hier wird 
zwar wieder eine westliche Organisation, die 
den negativen Folgen des kapitalistischen Wirt
schaftens entgegenarbeitet, aus drucklich 
hervorgehoben, ohne daB dies jedoch weiterhin 
mit unerbittlicher Kritik am Westen verbun
den wlirde . Der Westen erscheint so auch als 
eine Gesellschaftsordn ung, von der sich im Zuge 
der Veranderungsprozesse in der UdSSR ler
nen laJ3t. Auch wird nun verstarkt der selbst
verstandlichen Integration von westlichen Kon
sumglitern in den sowjetischen Alltag Rech
nung getragen, die noch wenige Jahre zuvor 
heftig umkampfte Symbole des sinnentleerten 
Lebens im Kapitalismus und der gedankenlo
sen Sucht nach Dingen waren: 

,,Aber im vergangenen Jahrhundert wurde die 
billigeArbeitskleidung sehr modisch und zuwei
len sehr teuer. Deshalb scheint uns , ist es heute 
an der Zeit, verschiedene Varianten ihrer 'Jeans
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garderobc' vorwsch  lugcn .  Oa f.\ i rgen dwann so
gar gcwOhn  l ichc Jcanshosen anstiindigcr Art 
die Umgebung provo:t.iertcn,  erschcint heutc 
seltsam . ln den Di skothekcn gibt cs cine Fullc 
'Jeans' vcrsch iedcner Arten ,  in dcr letzen Zeit 
wurden m i t  i hr wci f.le Spitzcn kombiniert, 
Schmu ck und Leder. In  Vcrbi ndung mit Elc
menten der 'Secm a nnsmodc', dem 'Military
look', der nostalgischen Wel le  des 'Amadeus' 
und soga r dcm Rcnaissanccsti l  Brigitte Bar
dots antwortcn Jeans auf die Bedtirfn issc dcr 
versch i cdcn stcn Altc rsgru ppcn " ,  

kommcnticrt dcr Sobesednik Endc 19BB eine 
tiberlieferte Empfchlung des Jeanserfinders 
Levi-Stra us;;, cine kaputto Jeans cinfach durch 
eine neue zu ersetzen.'10 Die Sowjetunion Oflnet 
sich nun endgtiltig fiir Kulturwaren aller Art, 
die in fast allen Uindern der Erde zum All tag 
gehoren. In derselben N urn mer des Sobesednik 

erschicn cine Kurzmeldung tiber US-ameri
kanische und sowjetische Modedesigner, die 
ihre Kol lektioncn imjcwcils anderen Land vor
stellten.4 1 Die Erleichterung eines der Ameri
kaner dartiber, daB seine Regierung das Inter
esse seiner Landsleute an sowjetischer Mode 
nicht mehr Hinger als ein Mittel des Drucks der 
UdSSR auf die amerikanische Bevolkerung 
betrachte, wird als Zeichen der gegenseitigen 
Annaherung gewertet. Die Redaktion schlieBt 
daraus, daB Mode die Menschen unabhangig 
von Hautfarbe und politischen Ansichten ver
eint. Sie untersttitzt so aktiv die kulturelle 
Volkerverstandigung jenseits noch existie
render systemischer Unterschiede und ho
noriert erfreut das Interesse aus den USA an 
sowjetischen Produktionen. 

AbschlieBende Bemerkungen 

All diese Beobachtungen sprechen dafiir, daB 
schon zu Beginn der BOer Jahre grob generali
sierende und pauschalisierende Bilder vom 
Westen allenfalls offizielle Sichtweisen wi
derspiegeln. Sie entsprangen der ideologischen 
Logik, nach der der Sozialismus die auf den 
Kapitalismus folgende Entwicklungsstufe der 
Menschheit war, und dienten dazu, die eigene 
Politik zu legitimieren. Das erlaubte und erfor
derte eindeutige imaginative Grenzziehungen 

zwischen den Systcmcn , die dencn dcr pol i ti 
Rchcn Wcltkartc wcitgch cnd cntsprachcn . Die  
Redaktioncn waren Vermittlcrinnen diescr H i l 
der u nd versuchtcn so, crgi:in:t.t durch Schrci b
und Diskussionsaufrufe , die ihnen zugcdachtc 
propagandistische und erzieherische Aufgabc 
zu erf\illcn. Und indem sie kontrovcrse Mci
nungen darstellten, waren sie auch Multi 
plikatorinnen von Informationen iiber zunach;;t 
unwillkommene Phanomene und Einfltisse au;; 
dcm Westen. Der Blick in die Jugendprcssc 
zcigt, daB untcrschiedlichc Imaginationen vom 
Westen und seiner verdinglichten Symbolc cx
istierten und in den Zeitungen und Zeitschri f  
ten verhandelt wurden.  

Die zunehmend positive Berichterstattung 
der Presse tiber soziale und materielle Lebensbe
dingungen im Westen, die seit Mitte der BOer 
J ahre die polarisierenden Darstellungen nach 
und nach verdrangen, beruht vermutlich min
destens auf zwei Faktoren. Zum einen folgen 
die Redaktionen sicherlich dem Druck des All
tags , in den westliche Kulturwaren, freizcit
kulturelle Phanomene und Stromungen inte
griert wurden, ohne daB sie bloBe Kopien west
licher Lebensstile hervorgerufen batten (vgl . 
Pilkington 1994: 40-43) .  Zum zweiten verlang
ten die Umgestaltungsprozesse seit Mitte der 
BOer Jahre auch veranderte Darstellungs- und 
Auseinandersetzungsweisen, egal ob es sich 
urn innergesellschaftliche oder auslandische 
Problemstellungen und Sachverhalte handel
te. Gerade weil die gesamte Bevolkerung dazu 
aufgerufen war, in Worten und Taten am Um
bau teilzunehmen, und die Redaktionen sich 
verstarkt aufihre Lese- und Diskussionsbedtirf
nisse einstellen muBten, konnten sie mit ihren 
brieflichen Stellungnahmen starker als zuvor 
in presseoffentliche Diskurse eingreifen. In den 
Jahren 19B7 und 19BB nahem sich die Aus
handlungsprozesse tiber soziale und politische 
Verhaltnisse im Westen sowie tiber materielle 
Lebensstandards im In- und Ausland einander 
an und machen in dieser Zeit besonders dyna
mische Wandlungen durch. Die Erzahlungen 
tiber das Eigene und das Fremde erhalten neue 
Zentren, Hohepunkte und Verkntipfungen. 
Weiterhin behalt der Sozialismus als eine fried
liche, humane und gerechte Gesellschafts
ordnung seine Bedeutung, doch werden westli
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l!. rrungcnschu f'ten 
che Vcrha l tn i ;;sc n i cht. mohr  i n  dcrsel  bcn H H ric 
vcru  ri<.!i  l t ,  um dessen u n d  
h i ::;tori::;che Lei::;tu ngen heruu::;zu::;treichen . Stail 
de::;::;en ent::;tehen m i t. der  d i ::;kur::; iven Of'fn ung 
fi.i r ::;oz ia le ,  i ikonomi::;che und  pol  i t ischc Pro
blem l agen neue C h i  f'l'ren fi.i r da::; Eigene  und 
da::; Fremde, d ie  d i  f'l'eren  z iertcren S ichtwei::;en 
en tspr ingen u n d  zu  rc lut ionu leren Darstel 
lungen J'i.ihren  . Vor a l  l em i n  den Bereichen 
populi.irer Kultur, M ode u n d  Konsum wird dcr 
Westen z u m i  nde::;t i n teres::;anl ,  z u m  To i l  auch 
a l;;  ebcnbi.i rl ig oder sogu r a i R  r icht. ungsweisend 
wahrgenom men . Soz ia l i stische u nd n i chlsozia
listi::;che Produkte, Produktionen u nd Leben s
weiscn werden zunehmcnd in einer Art mit
einandcr vergl ichen , die  ohne  ::;y ::;temisch be
griindetes von vornherein feststehendes Urteil 
auskommt. Im Bereich der Politik werden vor 
allem die USA weiterh i n  kr iti sch beobachtet , 
ebenso politische Phiinomene in Westeuropa, 
die  d ie  Erinnerung  an den zwe iten Weltkrieg 
und den Sieg tiber den Fa::;chismus w achhalten . 
Demgegeni.iber werden z .B .  Kanada, dessen 
System und Leben swei se sich wenig von denen 
der USA unterscheiden, oder Japan schon friiher 
mit sympathischem Interesse beobachtet. So 
verschieben sich die imaginativen Grenzzie
hungen, die lange giiltige Karte der Welt und 
die tradierten Verortungen des eigenen Landes 
und anderer Lander verlieren ihre einstige Fixie
rung. 

In allen kulturalisierenden und kulturellen 
Vergleichen mit dem westlichen Ausland geht 
es immer auch urn die Verhandlung einer wahr
genommenen Inferioritiit der eigenen Kultur. 
Unbestritten bleibt dabei meist, daB die rus
sische klassische Literatur und Musik wie auch 
die sowjetische Pop- und Rockmusik qualitativ 
der ausliindischen entspricht, ohne daB dies 
immer explizit formuliert wiirde . Ambivalenzen 
gegeniiber der eigenen Alltags- und Konsum
kultur im internationalen Vergleich und Inferio
ritiitsgefiihle wandeln sich zwar, tauchen aber 
his in die 90er Jahre in Standortbestimmungen 
immer wieder auf, wie zum Beispiel die Diskus
sionen urn Importe westlicher Kulturwaren 
Anfang der BOer, urn Sexualaufkliirung Ende 
der BOer oder Einschiitzungen tiber die Un
kultiviertheit des heutigen RuBlands zeigen. 
Werden verschiedene moralische Geografien 

i.ibere inandergelegt und i.ibcr d i e  Ze i t  verfi , Igt ,  
ergibt ::; ich au  f 'der Ebene von Al  l tagsge;;tu l tung 
u nd Alltagswahrnehmung, wie sie in der ::;owje
ti::;chen J ugendpre::;::;e und Le::;erbriclcn der 80er 
,J ahre vcrh andclt werden , cin vi cl schichtiges 
B i l d  von eigener und fremdcr westlich c r  Kul
tur, ihren Bcwertungen und Bcdcutungcn .  In 
komplexen Zuordnungsprozessen wird du rch 
Vergleichcn ver::; ucht, den eigenen Standort zu 
bestimmen und mtiglichst abzusichern. Zwar 
::; i  nd die Wertm uster und Stereoty pe , die bei 
d iescr Zuordnung angewendet werden , wan
dclbar, zeit- und kontexlabhangig. Doch lohnt 
sich der Blick darauf, welche besonders stabil 
oder dominant und somit plausibel und repro
duktionsfahig sind und wie sie in morali schen 
Geografien eingesetzt werden. Ofl'enbar haben 
Kulturwaren als Repriisentanten von Le
bensstilen mit ihren Darstellungspotentialen 
und sinnlichenAnmutungsqualitiiten eine groBe 
Wirksamkeit auf alltagspraktischer Eben e .  Und 
gleichzeitig werden ihre Wirkungen durch Ruck
griffe auf eigene kulturelle Leistungen und 
vermutete Eigenarten teilweise aufgefangen, 
relativiert, modifiziert und in den eigenen All
tag eingeordnet. Damit ltiste in der Pressebe
richterstattung eine kulturalisierende Dar
stellungsweise in der zweiten Hiilfte der BOer 
Jahre die systemorientierte Zeit vor Perestroj

ka und Glasnost' nach und nach ab und fiihrte 
zu einer Entpolitisierung der Debatten . In 
Leserbriefdiskussionen vom Anfang des Jahr
zehnts hatte dieser ProzeB schon vorher begon
nen, wie wenig direkt aufeinander bezogene 
Begriindungsmuster um in- und ausliindische 
Kulturwaren und Konsumgiiter belegen . Bil
der des Eigenen und des Fremden sind somit in 
den Pressedebatten gleichermaBen Material 
wie Ergebnis derselben Aushandlungsprozes
se. 

Anmerkungen 

1. 	 Beobachtungen in Moskau im Marz/April 1995 
und im Oktober 1996. 

2.  	 Gesprache mit Maja C. im Marz/April 1995 und 
im Oktober 1996 in Moskau sowie mit Marina T. 
im August 1996 in Berlin. 

3 .  	 lm iibertragenen Sinn auch Nachwuchs. 
4. 	 Smena , !aut Untertitel eine gesellschaftspoli
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Lis he u ml l i t. e rn ri:; h -k i in:; t.  ler isdle Zeits hr i ll 
wn r e i  nc der L rnd i t. ionsrei hen ,J ugendzei t s h ri I  
t en in der  Sowjet. u n ion . S iP  w u rde 1 92  ge
gru ndet u nd vorn ZK des Komsornol lwrnusgege
lwn , nn h dum 7.erli d l  d l ' r  Sowjet. un ion logt. e s ic  
i h ren s hwcrpu n kt n u l' l i t. cm ris he, h i l:it.  or isc lw 
u n d  l n  ndcsku n d l  ic lw Tlwmcn u nci r i ht.  dc s i h  
n i h t  nwhr  nur an ,J ugend l iclw. Sohesedni/1 er
l:ich ien sc i t.  F'eh runr  1 98  n l s  i l  l u s t. r icrtc Wo hcn
bei l ngc dcr Kom sonwl'skr(jn pm udn u nci ist hcu
Le < • i ne  c igc n s t.ii nd igc monnt.  l ich crschc i rwndc 
I l l u s t r ic rtc f'li r a i le AILcrssLu fe n  . 

5. Glas//Os! ' 7-Ur  Bczcich n u ng von c iner  frc ien Prel:i
l:icii l'len L  i i c ld<c i t  kn n n  l.J i s  in d i e  M i  LLe des 1 9 . 
,Jahrhu  ndc r t.s 7.u ri ickvcrl i • lgt. worden ,  a l s  i n  dcr  
Rc li lnnzc i t  dcr 1 86Uc r ,J n h rc u n tc r A lcxn ndcr I I .  
bii rge rl  i he  Zc i t:;c h r i  llen u m  Prcl:il:icfrci hc i t 
kii m p f'Lcn .  

6. Ai le h icr  au  lj_(cfli h rtcn Art. i k!! l  orsch icncn i n  rlcr 
Rubri k m ir lwpitala ( im l i • lgcnden al.Jgckli r7.t 
durch mk l.Jzw. DWdK ) :  M k: pu l i ticcl:ik ij terror :  
Gore i gncv, I DWdK: Pol i t. ischor 'T'orror: Loid und 
Zorn ) ,  Smena 1 1  /1 980: 4-7 .  Mk: Munrlir v prot

rctnoj ramo,  I DWdK: U n i li •rm i m  Portra itrah 
mcn l ,  Smena 9/1982: 14-15.  Mk: Atlanta: Ame
ri lu1 protiv A mcri k i  , I DWdK : At.lanta : A mer ika 
gcgcn A mcri ka l , Smenn 7/1 982: 23.  

7 .  Mk: molodez' bez prav: Gor'kij chleb na cuzbine, 
IDWdK: J ugcnd ohnc Rcchtc: B i ttcrcs Brot i n  
dcr F' rcmde l ,  SmPIW 20/1 98:1: 2 0 .  Mk: kogda 
celovek nikomu ne nu7.no: Tragedija bez antrak
ta, I DWdK: Wcn n  dcr Mcnl:ich n icmandcm n litzc 
ist: Tragiidic oh nc Zwischcn pausc l ,  Smena 19/ 
1984: 2-4. 

8 .  Mk: bczcelovecnost': Plata za predatcl'stvo, 
lDWdK: Unmenschlich kcit: Lohn flir VerraL l ,  
Sm.ena 22/1982: 22-2 3 .  Mk: Sud nepravdy, 
[DWdK: Das Gericht dcr Luge ! ,  Smena 22/1985: 
4. Mk: bcspravie: Voj na proti v bednych, IDWdK: 
Rechtlosigkeit: Krieg gegcn Arme l ,  Smena 22/ 
1982: 26-28. 

9. Kto est' ,Kto'?, [Wer ist ,The Who' ?] , Smena 11/ 
1980: 2 7-28. 

10. Mk: iduly vmcsto idcaly: Kto ubi] Ozona Lcnno
na?, fDWdK: Idole statt !deale: Wer tiitete John 
Lennon?] und Odinoccstvo v zolotoj klctkc, [Ein
samkeit im golden en Kiifig] , Smena 9/198 1 :  28
31 bzw. 32.  Mk: bezcclove<:nost': Marilin Monro: 
Krusenic sudby, lDWdKJ : Unmenschlichkeit: 
Marilyn Monroe: Die Katastrophc des Schick
sals l ,  Smena 3/1983: 24-26. 

11 .  Neben der vorgestellten Berichterstattung ver
iiffentlicht Smena in der Rubrik sarubeznaja 
mosaika (ausliindisches Mosaik) Kurzmeldung
en aus Printmedien verschiedenster sozia
listischer und kapitalistischer Lander, um ihre 
Leserschaft kurzweilig mit Nachrichten a us al
ler Welt zu informieren. 

12. Zur sowjetischen Auffassung des Wesens der 
eigenen und der westlichen Massenkultur siehe 
Svetlana Boym 1994. Zur russischen und sowje

tis hen Pop u l ii rku l tur  l:i ichc au h Richard St  i t es 
1 992. 

1 : 1 .  l vgc n ij Bovkun ( 1 988)  wc i st d a ra u f' h i n ,  dn  l.l i n  
d c r  Zeit v o r  G/a."wst'  gcradc d ie Aus lnndsbc
rich t .c rst.a t .t.  u ng i n t.orcssa n t. gcwcsen sc i .  Von 
cngngicrtcn Ko rrcspondcntcn vcrfa l.lt, d ie  wen i 
gor a l s  i m  I n land Uitigc idcologischcn Vorga hcn 
h iittcn li• lgcn mlisscn ,  habc s ic  dcm Lc:;cr a n 
sonstcn :; hwcr zugi.i ngl ichc l n  l i lrmationcn Li bcr 
das Leben im kapita l i st ischcn Aus land d i  rckt. 
und  1.w ischcn den Zei lcn gel idert. 

1 4. Escc odna vcrsi na,  I Noch cin Hiihcpunkt l ,  Solw· 
sedn ih 24/1988: 2 .  

] G. Amcr ika bm; ncbol:ikrcbuv, IAmcrika ohnc  Wo l 
kcnk ratzc r i ,  Sohe. edn ih 36/l 988: 8-9.  

H i  . ' l:la l a l aj ka,  l apt i , samovar' ,  I ,Ba la laj ka ,  l:l : rs t.  
schuhc, Samovar' I ,  Snhesednih 11/1 986: 7, i n  dcr 
Rubri  k Urok i stor i  i ,  IGcschichtsstundc l .  

1 7  . Ubi t' v voskrcscn'c ! ,  ITiitcn a m  Sonntag! I ,  Solw · 
sedn ih 3/1 986: 4. 

18.  All:i unvcrzcihlichcs Vcrl:iiiumnis und damit au cit 
systcm is hcs Charaktcristikum wostl ichcr Ge
scllschaftcn wird in rli cscm Zusammcnhan gcbcn
f'a l l s  vcrurtci  lt, dal.l dort die Ex istcnz unci das 
Wirken von neonazistischen Gruppierungen 
du rch c i n e  m angclh aftc E n t n a  z i fi z  i c r u n g  
bcglinstigt worden sci , a n  dcr auch d i e  USA 
ihren Anteil hatten. Nicht zuletzt hiitten die 
Nco nazis auch cine systcmstabil isiercndc Funk
tion : Po sl cdu koricn cvogo aj sbcrga, !Auf dcr 
Fiihrte des braunen Eisbergesl , Sobesednik 12/ 
1986: 6. Fal'sili katory, IFiilscher i , Sobesednik 
19/1986: 6 .  

19.  Nad Kanadoj ncbo since . . .  , lUber Kanada ist dcr 
Himmel blauer l ,  Sobesednik 41/1988: 8-9. 

20. Dal.l Kulturalisierung im letzten Jahrzehnt zu 
einer politisch-instrumentellen Strategic wur
de, um kollektive Sinngebungen zu produzicren 
und legitimieren, weist Wolfgang Kaschuba 
( 1995) nach. 

2 1 .  Bljuz v stile "varenka", [Eine Bluse im ,Paste
tenstil"J , Sobesednik 52/1988: 16.  Ahnlich inte
ressiert an der Pariser Mode zeigt sich auch Cto 
modno v stolice mody, [Was in der Hauptstadt 
der Mode modisch ist) , Sobesednik 1/1988: 6. 

22. Im Original: biznesmeny. 
23.  Buterbrod po-kandanski, [Belegtes Brot auf ka

nadisch) , Sobesednih 30/1986: 16.  
24. Pachary dobroty, [Pfluger der GuteJ , Smena 7/ 

1988: 16-18. 
25.  "Ja, Tina . . .  ", [,Ich, Tina . . .  "] , Sobesednik 24/1988: 

15. Ahnlich positiv berichtet er tiber die musika
lische Karriere Michael Jacksons: Majkl Dzekson 
i ego fantasticeskij mir, [Michael Jackson und 
seine phantastische Welt] , Sobesednih 26/1988: 
15. Hier spielen offenbar seine Herkunft und sein 
kometenhafter Aufstieg eine grtil.lere Rolle bei der 
Beurteilung, als die professional! auf kommerzi
ellen Erfolg ausgerichtete Selbstinszenierung des 
Musikers, die seine Karriere und Popularitiit 
sicherlich entscheidend befordert hat. 
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2(). 	 Diverse Bcisp ic lc  da l"li r l inden s ich i n  Snlt'II(IS 
Rubri  k Muzy/m s loht!i odc r a uch a u f " i h rcn Sport.
sc i t. cn , a u f" dcncn s i c  ctwa Bori:; Becker cbcn:;o 
f"rc u n d l  ich port.ra i t icrt. wic den Sta bhoch pr ing
cr Scrgej Bu bka , Row ie i n  Solw.w·dn ills Rubr i k 
Kolla z bzw. auf ":;e incn l et. z t.cn  Sc i tcn , a u f" dcncn 
er u nter dc m Stichwort. , Rockatc l i c r" M u:; i k
band:; port ra i t icrt .  l 'ort r·a i ts i n ternnt ionaler  Pro
nr i ncnt.cr, d a r u n tcr  a u  lla l  lend v ie ler  a u  den 
USA, l inden s ich  in Sobesl'duill im Jahr 1 990 
u n t .c r dem S t. ichwo rt. Pmfili :  z . B .  Barha m B u :; l r ,  
l d Koch,  E l i 1.abeth I I . ,  .J a ne Fonda,  M onserrat 
Caba l lc , Mutter Therc::;a , E l i zabeth Tay lor, Kirk 
Doug la  usw. 

27.  	 M i r vo vrcmja i:u my, I Die  We l t  w r  Zci t dcr  Pcst. l .  
I n :  Sohesed n i  /1 tl/1 989: 1 J .  

28. 	 "Otkryvaem d lj a  Rcbja  Roc i a l i  ?:m",  I ,Wi r cntdeck
en den Soz i a l  i s m u H  l"li r u n s" I ,  Solwsedu ih :3/1 9R8: 
1 0  . 

29. 	 Solchc Prozcs:;c lassen s ich  auch a m  BciRp ic l  von 
,Medienere i gni::;::;en" verf"ulgen,  die die We lt  zu

am menri.icken l assen u n d  b i s l n n g  ka u m  beach
tete Lebe nRRit.u at.ionen a n de re r Ui n d e r  i n R  
Be w u l.ltse i n ru fc n .  S i e h e  7. . B .  M cKen z ie Wa rk 
( 1994). 

30. 	 Zu Leserbriefcn an  Redaktioncn von Zcitu ngen 
und Zeitsch ri fl;en gegcn Ende dcr Sowjctze it ,  
siehe James W. Riordan ( 1990); Dimitri Slapen
tokh , Vladimir Slapcntokh (1990); E rhart SWI
t ing ( 1  987). Zu Bricfc n auch an Rtaatl iche O rga
nis ationen und Institutionen siehe Stephen 
White ( 1983 ) .  

31 .  	 Dicsen Begriff habe ich von Shei la  F itzpatrick 
( 1  996) i.ibernommen , die damit die Bri cfc an 
staatliche Institutionen von privaten unterschei
det, die an Verwandte, Freundinnen oder Be
kannte geschrieben wurden. 

32. 	 Vertiffentlicht unter der Uberschrift "Diskovaja" 
bolezn'?, I ,Disco"-Krankheit? l ,  Smena 15/198 1,  
s.  25.  

33. 	 Be ide Briefe erschienen neben anderen Stellung
nahmen in der Rubrik Muzyka s toboj unter der 
Uberschrift ,Smoki" protiv Esenina, I "Smokie" 
gegen EseninJ , Smena 15/198 1 ,  S. 22. 

34. 	 Brief von Elena Kareva a us dem Gebiet Rj azan, 
i.iberschrieben mit Na vesach dosuga: ,Smoki" 
protiv Esenina, [Auf der Waage der MuBe: ,Smo
kie" gegen Esenin] , Smena 1/1981:  25. 

35. 	 Infantilism us war ein gebriiuchlicher Terminus 
auch in der sowjetischen Jugendsoziologie, mit 
der eine Art unreifer, nicht ideologiefester De
vianz bezeichnet wurde, die ebenso auf das Ver
sagen von Sozialisationsvertretern wie Schulen 
oder Eltern zuri.ickgefi.ihrt wie auch den Jugend
lichen selbst als inakzeptables Verhalten ange
lastet wurde . 

36. 	 Ihr Brief erschien zusammen mit anderen unter 
der Dberschrift Na vesach sovesti, [Auf der Waa
ge des Gewissens] , Smena 22/1983: 15.  

37.  	 Siehe z.B. den Brief des 17-jiihrigen Musikfans 
und -kenners Vadim Sucharevskij aus Doneck, 

e r:;clr icnen in dcr ltu b r i k  M u zyka :; toboj , i:>ni i'IW 
9/1 986: 1 :  1 .  

:J 8.  	 A us u n  veri i ffcn t l i c h ten Br ic lcn :.rn So/)('sl'dnik 
von N .  I .  B uren i n nus Moskau i m  Dezcm ber 
1 988, Boris Vasi l ev ii: Soro k i n  aus MoH I<a u im 
l ehruar  1 988, Sasa im Dezem ber 1. 988 u n  d e i ner 
G r  uppe ,Mcta l l i s  tcn a us M i ttc las icn" im Dezcm
bcr l 988. Sie reagierten a u f"ei ncn  Arti kc l ,  i n  dem 
der Howjcti:;chc H.ock krit i  ker  Artem Troi c k ij kri
t i che U rte i l e  von i n tcl  lektue l l e n  Gegnern der 
l{odtn Hr  H i k kom ment ierte : "Krest .ovyj pochod" 
i i i  Rok-k r i t i k a  1 948/84, I ,Kreu zwg" oder die 
Ruckkrit ik 1948/84 1 ,  Sobesednih 50/1 988: 5 .  

:.19.  	 Golod :; itych ,  i i i  Ot Cego otkazat.'cja vo i mja 
iwbi  l ij :.r ,  IDer l l  u nger der S:.rtten oder  Worauf 
verzicht.en im Namen des Oberflusses i ,  Sohesed
n ih 4/1 988, S. l l .  

40. 	 Nc vybracyvajte starye dzinsy ! ,  I Werft. a l te ,Jeans 
n icht weg! I, Snhesedn ih 49/1 988: 1 4  . 

tJ. 1 .  	Pok u paj te pal 'to ot "Bol'scvicki",  I Kaufcn sie ei
nen Mantel von der ,Bul'sevikin" l ,  Sobesednik 
49/1 988: ] 5 .  
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sea r< 'h  011 t h l '  Soui<'t U11 io11 a 1 1 d  / astt•m Eu mpl'. 
Vol .  I .  G n J< ' I I W  ich : 1 fi7 1 !): I .  

StitcH, Rich a rd l!:J!:!:l: Nussi a1 1  fJopular Cu/tun•: 1<:11 
terta i l l l l l l ' l l t  a1 1d  Sot·h·ty S I I I I'C 1 !)00. Cambr i dg-e. 

Stiilti  ng', l r h : ut 1 987 :  !1./lta"s"wm/ i11 dcr Sou<i<:t 
uniol l :  Diszipli1 1  u ! ld  Durst 11  ru:h u! l  begn·llzlem. 
me11sr:h/idllm Umga 11g. E111 1 :  Lc.,erlll'it:/(lislwssion 
in d<·r , Uit•m t u m aja Gaze/a ". E rl a  nge n .  

Summary 

"Idols instead of'ldea. ls"? Im ages of' the Capita 

list Foreign Co unt ries in Soviet Yo uth Maga 

zines o/' the 1 980s. 

This essay is based on articles from the 1980s 
appeari ng in th e Sovi et youth magazi nes Sm. e 

na and Sobesednik, and readers' l etters to both 
magazines outlines im ages of both the Western 
nations and the USSR, the nature of their 
discoursive production and their changes. Es
pecially under the conditions of perestroika 
(reconstruction) and glasnost' (openness) during 
the second half of the '80s public discussions in 
the press took a very dynamic course, and the 
Soviet press as a whole became more pluralistic 
and differentiated. While this social reorienta-

Wa rk, M cKe n z i e  1 !:1!:!4: Virt ual  G<'Of.!.'l'aJJhy. U o i llf.!. 
with G/oha l Mt•tlia Eue11 /s .  Bloo m i  ng-t. ou a n d  l u d i 
a n a pol iH .  

W h i te,  Stephen 1 !:!88: Pol it ica l  Com m u n  icat iou i n  t. he 
u  lt: LetterH to the Party, tate a n d  l ' reHH. I n  : 
Politi< 'al Studi<•s. Vol .  3 1 /1 :  43-60. 

Wi l l  i s ,  l 'a u l 1 990: Jugclld-Stilc. Zur li.st hl ' t ili dt·r 
gcmci! l .,a mcll Kultw: Ha m b u rg-. 

tion went on, new symbolic cultural orders 
repl aced systemi cally defined perceptions and 
led to more varied ideas of what was "foreign" 
and what was one's "own", capitalistic and soci 
alistic ways of life, and of cultural and social 
achievements ; new virtual mappings arose. 
Interesting is not only the logic of their forma
tion, but even more so the specific interaction of 
press reports and readers' letters in the late 
Soviet Union, an interaction stamped by a spe
cial relationship between editors and readers . 
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