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DER WORTSCHATZ ALS "WAHRHEITSVERMITTLER" IM 
AU6ENPOLITISCHEN PRESSEKOMMENTAR 

O. Einleitung 

Bekannterweise weist die ausgewahlte journalistische Textsorte eine spezifische 
textuelle Struktur auf; ihre inhaltliche ( evaluative) und intentionale Komponente sind 
zunachst in Kurze zu erlautern. Es zeigt sich, daB die Bewertung als obligatorisches 
Element eines Kommentartextes textstrukturell und stilistisch-pragmatisch bedingt ist 
und daB sie im Prinzip mittels Lexik realisiert wird. Das Funktionieren der Lexik als 
Bewertungstrager wird anschlieBend aufgrund einer exemplarischen Fallanalyse 
dargestellt, wobei hauptsachlich Zusammenhange zwischen textstrukturellen 
Besonderheiten der Kommentartexte und stilistisch-pragmatischen Eigenschaften der 
Lexik interessieren. 

l. Zum Wesen des Kommentierens und des Kommentars 

Den kommunikationswissenschaftlichen 1 und kommunikationspsychologischen2 

Erkenntnissen entsprechend, wohl aber auch in Ubereinstimmung mit dem allgemein 
verbreiteten und konventionell festgelegten Verstandnis der Sprechtatigkeit des 
Kommentierens3 sind Kommentare typische Vertreter derjenigen journalistischen 
Darstellungsformen, welche personliche, subjektive, bewertende Stellungnahmen, 
Meinungen und Einstellungen zum thematisierten Sachverhalt in die Offentlichkeit zu 
lancieren haben. Die Sprechtatigkeit des Kommentierens gehort neben Informieren 
somit zu den grundlegenden und unabdingbaren Bestandteilen der massenmedialen 
Berichterstattung. Allerdings lassen sich das Informieren und das Kommentieren nicht 

Vgl. z. B. Noelle-Neumann/Schulz/Wilke (1994). 

2 Gemeint ist das Kommentieren als Verhaltensmuster im komplexen Kommunikationsverhalten des 
Menschen. Man erkennt es daran, daB der Adressat "auf die Rezeption einer Information mit einer 
Stellungnahme" reagiert (Posner 1980, 2). 

3 Kommentiert wird regelmaBig auch in alltaglicher privater Kommunikation, und hier gilt, daB dabei 
personliche, subjektive und insbesondere bewertende Anmerkungen gemacht bzw. Stellungnahmen 
zum kommentierten Sachverhalt abgegeben werden. 
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als isolierte Komponenten sondern zwangslaufig als miteinander eng verbundene und 
wechselseitig abhangige Auf gaben der offentlichen Kommunikation interpretieren. 
Kommentiert wird notwendigerweise vor dem Hintergrund des Informierens, was zur 
Folge bat, daB die textuelle Struktur eines Kommentartextes in der Regel eine 
informative Orientierung liber kommentierte Sachverhalte beinhaltet. In gleicher Weise 
will auch das mediale Informieren auf kommentierende Inhalte liblicherweise nicht 
verzichten. Darliber hinaus kann die Sprechtatigkeit des Kommentierens auch als 
lnformieren iiber die Meinung verstanden werden; es ist folglich das Informieren liber 
des Autors Meinungen und Einstellungen zu den thematisierten Ereignissen uncl/oder 
Sachverhalten. Allerdings andert sich dabei die Qualitat des Informierens, der 
Charakter der Information im Sinne der modifizierten Betrachtungsperspektive und der 
damit verbundenen Absichten des Autors bei gleichbleibendem Kommunikations
gegenstand. Im Idealfall wechselt zugleich die Prasentationsform, so daB die 
Informationen liber Einstellungen in den sogenannten interpretativen bzw. 
meinungsbetonten und meinungsbildenden journalistischen Textsorten erscheinen, 
welche sehr oft eben der journalistische Kommentar reprasentiert.4 

Werden Texte aus der Sicht der Textlinguistik als Realisierungen bestimmter 
Textmuster aufgefaBt, so befolgt auch der journalistische Kommentar ein konventionell 
festgelegtes und prototypisches Muster. 5 Wie schon oben ersichtlich, beinhaltet dieses 
hauptsachlich den Ausdruck der Meinung. Da jedoch ein jeder Ausdruck der Meinung 
unbedingt auch evaluativ ist, zahlt das Bewerten zu den obligatorischen Komponenten 
der kommentarspezifischen textuellen Struktur. In handlungstheoretischer Hinsicht 
nimmt es innerhalb der Textstruktur eine zentrale Position ein, es ist die vorherrschende 
Sprachhandlung, welche als eine Art Superhandlung alle anderen Handlungen im 
Kommentartext dominiert (Lenk 1986, Lliger 1995). Es kommt als eigenstandiges 
Element im Sinne von Bewertungshandlung oder Bewertungssequenz vor, es kann sich 

4 In der Tat dienen nicht nur Kommentare und kommentariihnliche meinungsbildende journalistische 
Textsorten (Leitartikel, Glosse, Kolumne, Kritik) der medialen MeinungsiiuBerung und 
Meinungsbildung. Auch primiir informative journalistische Textsorten (Nachricht, Meldung, 
Bericht) kommen tiblicherweise ohne die bewertenden und beurteilenden Elemente bzw. Passagen 
nicht aus, zumal man bereits die Selektion von Informationen in den Nachrichten als 
meinungsbildend bzw. meinungsbeeinflussend interpretieren kann. Interessantes hierzu bringt 
Schneider (1984, 281), wonach Kommentare und andere meinungsbetonte Textsorten tiberhaupt 
nicht diejenigen medialen Texte sind, in denen in erster Linie die MeinungsiiuBerung und 
-beeinflussung vollzogen werden. Im Gegenteil: Meinungen werden "in ungleich hoherem Grade 
durch die Auswahl und Aufbereitung von Informationen gesteuert". Der Selektion von 
Informationen ist folglich u. a. eine Steureungsfunktion in der Meinungsbildung zuzuschreiben. 

5 Es kann angenommen werden, daB die inhaltlich-textuelle Musterhaftigkeit eines Kommentartextes 
auch von der Rezipientenseite weitgehend erkannt wird. Dies ergibt sich bereits aus dem 
allgemeinen Verstiindnis der Sprechtiitigkeit des Kommentierens, insbesondere aber aus den 
Erfahrungen mit der medialen Berichterstattung, iiber die ein regelmiiBiger Zeitungsleser in der 
Rege! verfiigt. Seinerseits gelten somit verbalisierte Meinungen und Stellungnahmen zu den 
aktuellen und offentlich relevanten Sachverhalten als erwartete Qualitiiten eines journalistischen 
Kommentars. 
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aber auch um ein Prinzip handeln, welches die gesamte Kommentartextstruktur 
durchdringt (Lazer 1988, Ramge 1994). In Kommentartexten werden somit komplexe 
Bewertungshandlungen realisiert (Lazer 1988), und zwar intentional mit dem 
Hauptziel, daB der Rezipient sie akzeptiert und tibernimmt (Schneider 1984, Lazer 
1994, Ltiger 1995). Der persuasive Charakter laBt sich auf die kommentarspezifische 
Textintention zurtickftihren, die, wie schon oben angedeutet, hauptsachlich im 
Appellieren besteht (Ltiger 1995). Die intendierte Reaktion <les Rezipienten ist die 
Dbernahme der im Kommentar ausgedrtickten bewertenden Positionen.6 Aus der 
Perspektive <les Kommentators bestehen die kommentarspezifischen persuasiven 
Aspekte darin, "Strategien zu verfolgen, die geauBerten Bewertungen als begrtindet, 
gerechtfertigt, folgerichtig, kurz: als einsichtig erscheinen zu lassen" (Lazer 1994, 
124). Begrtindungen, Rechtfertigungen, Erlliuterungen u. a. existieren somit als 
kommentarspezifische subsidilire Handlungen, um die Akzeptierensbedingungen beim 
Rezipienten zu verbessern, um die Gtiltigkeit der zentralen bewertenden Aussage zu 
untermauern, untersttitzen, argumentieren und so ftir den Rezipienten verstlindlicher, 
akzeptabler und ausftihrbarer zu machen. Sie sind Elemente der kommentar
spezifischen argumentativen Textstruktur. 

Die persuasiven Strategien der Textgestaltung bedienen sich hauptslichlich 
sprachlicher Einheiten und sprachlicher Strukturen, um dadurch die intendierten 
Effekte beim Rezipienten zu erreichen.7 Das Evaluativ-Persuasive im Kommentartext 
lliBt sich somit primlir auf der lexikalischen Ebene beobachten: Entweder ist es an 
expliziten sprachlichen Indikatoren erkennbar ( deutlich bewertende Lexik, Vergleiche 
o. li.) oder es beruht auf der pragmatischen Komponente der Sprachverwendung. Durch 
die Wahl der Lexik ist es moglich, bestimmte Einstellungen und Wertungen beim 
Rezipienten verdeckt zu suggerieren, und dieser erkennt sie in der Regel erst durch 
bewuBte Umdeutungen bzw. Uminterpretationen. 

Die lexikalische Ausprligung der Kommentartexte ist jedoch nicht nur auf die 
besprochene kommentarspezifische textuelle Struktur zu beziehen; ebenso betrifft sie 
allgemein gtiltige GesetzmliBigkeiten der sprachlichen Kommunikation. Demzufolge 
ist sie von (mindestens) zwei wesentlichen Standpunkten her zu beurteilen: 1. vor dem 
Hintergrund der konventionellen Kommentartextstruktur, und 2. unter Bertick
sichtigung der ftir die Kommunikation schlechthin geltenden Prinzipien einer 
wirksamen sprachlichen Gestaltung von Texten. Der Kommentator gestaltet seinen 

6 Die Auffassung des Kommentars als Textsorte mit persuasiven Zielen ist zwar stark medial und 
situativ bedingt, sie nahert sich aber zugleich denjenigen Auffassungen der sprachlichen 
Kommunikation, die das Kommunizieren schlechthin primar im Sinne der Rezipientenbeeinflussung 
verstehen und interpretieren (vgl. Keller 1990, von Polenz 1991). 

7 Von der intendiert persuasiven Einsetzung des Bildes, die insbesondere in der Boulevard-Presse 
praktiziert wird, wird hier abgesehen, da auch der besprochene Beispieltext einem anderen 
Zeitungstyp, namlich der tiberregionalen Tagespresse entstammt. Das bedeutet allerdings nicht, daB 
die sogenannte seriose Presse auf sensationelle Aufmachung und intentionsgesttitzte Verwendung 
des Bildes verzichtet. 
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Text namlich nicht nur nach den Prinzipien des Kommentierens und des Kommentars 
als Textsorte, er realisiert nicht nur ein spezifisches Textmuster, sondem er schreibt 
auch einfach einen Text. Dabei bemtiht er sich aber um eine optimale, in der Regel um 
eine lesewerbende und attraktive sprachliche Gestaltung, er strebt nach einer stilistisch 
und pragmatisch angemessenen Ausdrucksweise. Es ist hierbei anzunehmen, daB die 
Formen von sprachlichen Bewertungen im Kommentar auch aus den Bemtihungen um 
einen stilistisch guten Text resultieren und daB sie insofem mit der Sprechtatigkeit des 
Kommentierens nur indirekt zu tun haben (Raroge 1994). Die obligatorische 
Bewertungskomponente eines Kommentartextes laBt sich somit in doppelter Hinsicht 
interpretieren: Den verbalisierten oder interpretativ gewonnenen Bewertungen liegen 
entweder kommentarspezifische strukturinterne Prinzipien der Textmusterrealisierung 
zugrunde oder sie beruhen auf strukturexternen stilistisch-pragmatischen Prinzipien 
der Textgestaltung. Allerdings lassen sich beide Prinzipien wiederum nicht strikt 
voneinander trennen: Eher korrespondieren sie miteinander. 

2. Eine Fallanalyse 

Im folgenden wird versucht, die obigen Uberlegungen zu den bewertenden und 
intentionalen Komponenten der Kommentartexte an einem Beispieltext zu tiberprtifen. 
Es wird dabei hauptsachlich der Frage nachgegangen, inwiefem sich nun Zusammen
hange zwischen den kommentarspezifischen Textsorteneigenschaften und der 
lexikalischen Auspragung eines konkreten Kommentartextes identifizieren lassen. 
Erfolgt die Selektion der Lexik im ProzeB der Textgestaltung primar als 
strategiegeleitetes Handeln des Kommentators, wodurch er die textintentional 
begrtindete kommunikative Funktion der betreffenden Textsorte verfolgt oder ist die 
jeweilige Sprachwahl in erster Linie stilistisch-pragmatisch begrtindet und somit als 
Qualitat des Individualstils interpretierbar? 
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Der Beispieltext aus Der Siiddeutschen Zeitunf? 1995, Nr. 289, S. 4 

Seite 4 / SUddeutsche Zeitung Nr. 289 F 

Seelenlos und am Boden zerstort 
VON JENS SCHNEIDER 

War es frilher nicht schon hier? In 
Zagreb oder Ljubija.na ist es heute nahezu 
verboten, diese Fr:i.ge zu stellen. Auch in 
manchen Zirkeln in Sarajewo oder Bel
grad gilt sie als Zeichen von Jugonostalgie 
oder gar Verrat. Es soli schon einige den 
Job gekostet haben, čiffentlich an viel
leicbt gute alte' Zeiten zu erinnern. Also 
fragen die Menscben lieber leise: War es 
nicbt beinahe scbčin damals, vor dem 
Krieg? Alle batten ein Dach iiberm Kopf, 
oft ein sehr ansehnliches, und immer gab 
es zu essen - fett, wiirzig und reichlicb. 
Das muslimiscbe Bairam-Fest und zwei
mal Weihnachten gefeiert, jeden Sommer 
ans Meer - und Krieg? Krieg war ·in 
Afrika oder Beirut, aber nicbt bei uns. 

Derlei Nostalgie bat immer etwas Ver
Jogenes, die Erinnerung verkliirt den 
Blick. Vergessen wird der Mangel an 
Demokratie, · das unterdriickte National
bewuBtsein und der wirtscbaftlicbe Ver
fall. Es wird verdrangt, daB die Febler 
Titos eine Ursache des verbeerenden 
Krieges waren. Es gibt kein Zuriick, und 
das ist .wobl aucb gut so. Dennocb drangt 
sich angesicbts der Unterzeichnung des 
Dayton-Abkommens die Frage auf: Was 
baben die Jugoslawen fiir ibr frčihlich
marodes Regime eingetauscbt? 

Ode und verfallen, undemokratisch 
und moralisch _verkommen, ethnisch ge
siiubert und dramatiscb verarmt - das ist 
das neue Jugoslawien. Aufgesplittert in 
seclis Republiken; fiinf bat der Verfall 
erfaBt, eine - Slciwenien .;... ist davon
gekommen. Aber der Rest: Millionen Ver
lierer steben einer Handvoll mafioser 
Kriegsgewinnler gegeniiber, Hunderttau
sende starben, unziihlige Menschen wur
den vertrieben. Die Tater laufen frei her
um, einige regieren. 

Kliniscb tot ist das multikulturelle Bos
nien; Dayton bat diesen Zustand - trotz 

aller gutgemeinten Bekenntnisse zur In
tegritiit des Landes - einstweilen besie
gelt. Das bettelarme, zerstOrte Land be
stebt de facto aus drei etbnisch weit
gebend gesiiuberten Gebieten, beberrscbt 
von jeweils allmiicbtigen Ein-Parteien
Regimen. Nur in wenigen Stiidten gibt es 
nocb Spuren multikulturellen Zusam
menlebens. Vorerst diirfte die Trennung 
der Volksgruppen sogar fortgesetzt wer
den, wenn Minderbeiten lieber zu ihres
gleichen ziehen. als unter feindseligen 
Regimen in der Heimat zu bleiben. Diese 
Aussicht diirfte aucb viele Vertriebene 
von der Riickkebr abschrecken. 

Nicbt vergleichbar, aber dennocb trost
los sieht es in den anderen Republiken 
aus: Manche wollen die Serben als Sieger 
sehen, weil ein Teil Bosniens von Serben 
beherrscht wird. Welch ein Sieg! Der 
Krieg und die Sanktionen haben Serbien 
und Montenegro an den Rand des Ruins 
gebracht; es herrscht beklemmende Ar
rnut KrUninelle '"~do;i;....nieren-· 'de.s' ·:ae-
schiitt.sleben:.,..c;in~~J;~~ 15t 

das Land weiter entfernt als vor dem 
Krieg. Ungelost bleibt das Kosovo-Pro
blem, wo die unterdriickten Albaner zu
nehmend unversohnlich auf ihrc Rechte 
pochen; dall diese Zeitbombe entgegen 
allen Vorhersagen nicht !osgegangen ist, 
heillt nicht, dall sie entschiirft wiire. 

Fatal vernachliissigt scblingert die Teil
republik Mazedonien in die K.rise, gebeu
telt von den Sanktionen, im Bestand be
droht durch Reibungen zwiscben den 
Volksgruppen. Und wie lange wird · der 
Jubel der Kroaten iiber ihren eigenen 
Staat noch anhalten? Tudjman mag sicb 
als Sieger wiihnen, bat er doch die lntegri
tiit des Landes bergestellt und ungestraft 
grol3en Einflul3 in Bosnien gewonnen. 
Dafiir halt er Kroatien ill\ Wiirgegriff und 
regiert nach Gutdiinken; Absahner si-
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chern sich in seinem Staat ihre Pfriinde. 
Demokratie? Fehlanzeige. Armut qualt 
auch die meisten Kroaten, immerhin laBt 
die Aussicht auf die Wiederbelebung des 
Tourismus hoffen. 

Und dann ist da in allen Republiken 
noch ein Verlust, den niemand wahrha
ben wm: Mit der Vertreibung ganzer 
Volksgruppen haben auch die Vertreiber 
verloren, haben fast alle Regionen einen 
Teil ihrer Seele eingebiiBt. Im ohnehin 
repressiven Klima herrscht kulturelle Od
nis, ·dominiert schwulstiger Kitsch. Die 
Vielfalt mag die GeiBel Jugoslawiens ge
wesen sein, sie war aber auch sein groBter 
Reiz. Zu den Millionen Heimatlosen miis
sen auch jene gezahlt werden, die sich bis 
heute als Jugoslawen verstehen und auf 

.keiner Seite eine Heimat ~ehen. Das Rin
gen um Bewahrung ihrer Identitiit, wie es 
beispielhaft der geniale Regisseur Emir 
Kusturica versucht, scheitert, weil auf 
allen Seiten und auch auBerhalb Jugosla
wiens Bekenntnisse zu einer Seite ver
langt werden. 

Dayton hat dieses Lagerdenken erst 
einmal gefestigt. _Die Vater des Krieges 
sitzen fester denn je im Sattel. Man hat sie 
fiir diesen FriedensschluB gebraucht und 
wird sie weiter brauchen, um den Waffen
stillstand zu festigen. Bestenfalls birgt 
das Abkommen mit seinen Bekenntnis
sen zu Frieden und 'nemokratie das Po
tential in sich, die fiirchterlichen Regime 
zu Ubergangs!Osungen zu machen. Viele 
Jugoslawen sehnen sich danach: Bei aller 
Diisternis gibt es in Belgrad, Zagreb oder 
Sarajewo eine groBe Schar Kriegsmiider, 
die hoffen, daB der Westen bereit ist, nach 
dem militiirischem auch ziviles Engage
ment zu zeigen. Gerade jetzt besteht eine 
geringe Chance: Die politischen Fiihrer 
sind derzeit empfanglich fiir Druck. Den 
aber miiBten Europa und Amerika lei
sten; und dazu braucht es einen langfri-

. stigen Einsatz von Personal und viel Geldl 
fiir Wiederaufbauhilfe auf allen Seiten. 
Dieser hohe Preis des Friedens diirfte 
noch imrner geringer sein als die Kosten 

~de.ti:~~chsten ~egei;_ .. , ·_:: :~ . „ .. ~·f·''; 

Der Beispielkommentar wurde in der Siiddeutschen Zeitung Ende 1995 
veroffentlicht, und er thematisiert VerhaJ.tnisse auf dem Kriegsgebiet Balkan nach der 
Unterzeichung des Dayton-Abkommens. Der Titel Seelenlos und am Boden zerstort 
signalisiert bereits eindeutig evaluative Positionen des Kommentators, die im weiteren 
Text immer wieder zum Ausdruck kommen. Zugleich kiindigt er das Textthema8 an: Es 
ist die Befiirwortung des internationalen militarischen und zivilen Engagements, 
wodurch der geistige und materielle Verfall des ehemaligen jugoslawischen Gebietes 
gestoppt und eventuell iiberwunden werden kann. Die thematische Entfaltung ist 
allerdings komplexer. Sie reicht von den nostalgischen und satirisch-ironischen 
Erinnerungen an das ehemalige Jugoslawien, wobei das anscheinend Banale etwa 
vergangene aber gute alte Zeiten ins BewuBtsein zu rufen hat (immer gab es zu essen -
fett, wurzig und reichlich) liber die Problematisierung des ehemaligen frohlich
maroden Regimes bis hin zur Verzweiflung am Friedensabkommen von Dayton. 
Zugleich fehlen aber auch ausfiihrliche Darlegungen der NachkriegsverhaJ.tnisse nicht. 
Makrostrukturell lassen sich im Text im wesentlichen drei thematische Einheiten 
erkennen: (1) Charakterisierung der politischen und wirtschaftlichen Verhaltnisse im 
ehemaligen Jugoslawien, (2) eingehende Informationen zum Verfall einzelner 
Republiken und (3) Generalisierung dieses Zustands auf das gesamte Gebiet des 

8 In Anlehnung an Heusinger (1995, 121) verstehe ich das Textthema als "Leitidee bzw. Kern der 
Aussage, die im ProzeB der Textproduktion entfaltet wird". 
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ehemaligen jugoslawischen Staates. ErschlieBbar sind sie etwa aus folgenden 
Topikketten: (1) der Mangel an Demokratie - das unterdriickte Nationalbewufitsein -
der wirtschaftliche Verfall - die Fehler Titos - alles interpretierbar als Ursachen <les 
verheerenden Krieges. Das bosnische Gebiet nach dem Krieg ist somit (2) ode und 
verfallen - undemokratisch - moralisch verkommen - ethnisch gesiiubert - dramatisch 
verarmt - aufgesplittert - /meist voml Verfall erfafit - Millionen Verlierer -
Hunderttausende starben - unziihlige Menschen wurden vertrieben - klinisch tot - das 
bettelarme zerstorte Land. Ahnliches gilt auch fiir andere ehemalige Republiken: 
Serbien und Montenegro befinden sich am Rand des Ruins - es herrscht beklemmende 
Armut - Kriminelle dominieren; Mazedonien istfatal vernachliissigt - les/ schlingert in 
die Krise - gebeutelt von den Sanktionen - im Bestand bedroht durch Reibungen 
zwischen den Volksgruppen. Auch Demokratie in Kroatien sei eine Fehlanzeige, denn 
Armut quiilt die meisten Kroaten. Im allgemeinen herrscht auf dem Gebiet <les 
ehemaligen Jugoslawiens ein (3) repressives Klima - eine kulturelle Odnis und es 
dominiert schwulstiger Kitsch. 

Evaluatives ist in zitierten Belegen reichlich enthalten und entspricht wohl der 
spezifischen textuellen Struktur eines Kommentartextes. Ausfiihrliche Erlauterungen 
samt expliziten Bewertungen lassen sich als Begrtindungen bzw. Argumentation der 
thematisierten Bemiihungen um <len Frieden in und vor allem nach Dayton 
interpretieren, was allerdings erst im letzten Absatz des Kommentars eindeutig zum 
Ausdruck kommt: Dayton hat dieses Lagerdenken erst einmal gefestigt - Die Witer des 
Krieges sitzen /ester denn je im Sattel.- Bestenfalls birgt das Abkommen /.../ das 
Potential in sich, die fiirchterlichen Regime zu ObergangslOsungen zu machen. -
Gerade jetzt besteht eine geringe Chance fiir ziviles Engagement ... 

Die zitierten Beispiele sind in erklarend-darlegenden Passagen des Textes plaziert. 
Es handelt sich eindeutig um Ausdriicke, die mit extrem negativen Konnotationen 
iiberlagert sind. Allerdings scheint es, daB sie nicht primar bzw. nicht nur in Funktion 
einer negativen Bewertung der thematisierten Sachverhalte selektioniert und eingesetzt 
worden sind. Zwar fungiert der zitierte Wortschatz im Prinzip als bewertende 
Benennung, starker in den Vordergrund treten jedoch emotionale, expressive und 
assoziative Bedeutungskomponenten der Lexik. Die Aussagen werden somit nicht nur 
bewertet, sondem zusatzlich dramatisiert und emotionalisiert. Die Charakterisierung 
mit ode und verfallen, moralisch verkommen, ethnisch gesiiubert, dramatisch verarmt, 
Millionen Verlierer, Hunderttausende starben, klinisch tot, das bettelarme zerstorte 
Land zielt namlich eindeutig auf Emotionen. Es kann dabei jedoch die Annahme 
vertreten werden, daB diese mitkommuniziert werden eher als Unterstiitzung der 
bewertenden Haltungen und Stellungnahmen, die sozial reguliert sind und mittels deren 
auch persuasive Absichten verfolgt werden. Gemeint ist die Begriindung bzw. 
Argumentation der thematischen Einheit, die im letzten Absatz des Beispieltextes 
verbalisiert wird: Die Verifizierung der Bemiihungen um den Frieden auf dem Balkan, 
zumal am Textende sogar instruktive Aussagen hierzu getroffen werden. Weniger 
handelt es sich folglich nur um eine Mitteilung iiber individuelle emotional-subjektive 
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Haltungen <les Kommentators. Die Lexik fungiert sornit nicht schlicht als Anzeichen 
<les Individualstils <les jeweiligen Autors; sie vermittelt auch die konventionell 
festgelegte und kulturen beeinfluBte Wahmehmung der "Wahrheit" liber die raumlich, 
wohl aber auch sozial und psychologisch distanzierte Welt. 

Aufgrund <les Gesagten lassen sich mehrere SchluBfolgerungen ableiten: 1. die 
Lexik als Bewertungstrliger wird im Text aus textstrukturellen und stilistisch
pragmatischen Griinden eingesetzt, 2. ihr Funktionieren im Text laBt sich u. a. 
handlungsbezogen bzw. textintentional und stilistisch-pragmatisch erklaren. Allerdings 
zielt insbesondere die letztere Erklarung nicht unbedingt nur auf <len Individualstil und 
auf die individuellen Absichten <les Autors. Das stilistisch-pragmatische Potential der 
Lexik beinhaltet namlich eher eine konventionalisierte uncl/oder angestrebte Sichtweise 
einer Sprachgemeinschaft als etwa personliche und subjektive Einstellungen des 
jeweiligen Schreibers. 
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Povzetek 

BESEDJIE KOT "POSREDOVALEC RESNIČNOSTI" V ZUNANJEPOLITIČNEM KOMENTARJU 

Kot je znano, izkazuje izbrana besedilna vrsta komentar značilno besedilno 
zgradbo. Le-ta temelji na vzorcu sporočanja, ki pomeni obširneje, s pojasnili, 
pripombami in ocenami poročati o čem. Vrednostne presoje so torej obvezne sestavine 
komentarja, ki ga komunikologija uvršča med besedilne vrste, opravljajoče vlogo 
oblikovanja javnega mnenja in prepričevanja naslovnika. Z vidika teorije govornih 
dejanj je komentar skupek hierarhično prepletenih govornih dejanj, v katerem 
prevladuje govorno dejanje vrednostne presoje predmeta sporočila. Sporočevalno oz. 
sporazumevalno namero komentarja je mogoče razumeti in razložiti tako, da govorec 
želi vplivati na naslovnika in povzročiti, da le-ta prevzame izrečene vrednostne presoje. 
K temu bistveno pripomore besedje, vendar vsakokratnega izbora besed ni smotrno 
razlagati le na osnovi značilne zgradbe in namena vsakokratnega besedila. Prav tako je 
odvisen od splošno veljavnih načel jezikovnega sporočanja, saj si govorec načeloma 
prizadeva za slogovno in pragmatično primerno oz. učinkovito ubeseditev predmeta 
sporočila. Obeh vidikov, ki narekujeta izbiro in rabo besed v besedilu, ni možno 
popolnoma ločeno obravnavati, saj se prepletata. Na osnovi izbranega in analiziranega 
besedila pa je možno tudi sklepati, da besede, ki so že same po sebi nosilke vrednostnih 
sodb in vsekakor prispevajo k tipični besedilni zgradbi in slogovno zaznamovani 
ekspresivnosti besedila, ne izražajo nujno osebnih sodb posameznega govorca, pač pa 
pogosto podružbljene, ustaljene oz. željene vrednostne presoje širšega jezikovnega 
okolja. Njihovo rabo v časopisnem komentarju je torej možno razlagati tudi na osnovi 
tovrstnih pragmatičnih zmožnosti. 
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