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Das »Paradigma Journalistik «
Zur kommunikationswissenschaftl ichen Identifizierung einer hochschulgebundenen

Journalistenausbildung

Im Sommer 1987 besuchte ich Max McCombs, einen der Vater des Agend a-Setting
Ansatzes, urn mit ihm iiber die Zukunft der Kommunikationsverhaltnisse und der Journa
listenausbildung zu sprechen. McCombs empfing mich in glanzender Stimrnung, Gerade
hatt e er fiir seine journalism school in Au stinffexas einen Scheck iibe r 1000 Dollar
eingelosr. Spender war der Ch ef der Firma -Bluebell Ice-crearn«. Zunachst hab e er,
erzahlte McC ombs schmunzelnd, den Scheck zuriickgegeben, weiI er glaubte, dieser sei
irrtii mlich bei der Journalistik statt bei den Wirtschaftswissenschaften geland et. Do ch der
Firmenmanager habe ihm dann versichert, alles sei in Ordnung. Er habe friiher einmal im
»Department of j ournalism«, dessen Leiter Max McCombs ist, studiert und wolle sich auf
diese Weise fiir die alten Zeiten bedanken.

Der Eismann im heillen Texas erwies sich als Ind ikator fiir die Situation der journalism
edu cation in den Vereinigten Staaten von Amerika: Alle journalistik-Dozenten, mit denen
ich im Sommer 1987 (und zuvor im Somm er 1984) Interviews machte, schw arrnten yom
guten Klima fiir ihr Fach. Der journalism educat ion gehe es - trotz aller universitatstypi
schen Probleme und aller Kr itik im Detail - so gut wie nie zuvo r: sie sei cine prosperie
rende Disziplin", die angesichts der schwierigen Zukunft des Jo urnalismus immer groBere
Bedeutung gewinne und immer besser werde. i Eine Reihe beeindruckender Belege wurde
mir direkt vorgefiihrt: die Zw eckrnaiiigkeir der Ausstattung in vielen Instituten, die
Q ualitat der Lehrbiicher, das Niveau der didaktischen D iskussion, das Ausmaf der
Akz eptanz der Studiengange und ihrer Absolventen in der Med ienpraxis.?

Zuriick in der Bundesrepublik Deutschland , gehorte n zu meiner ersten Lektiire die
Aufsatze, mit denen Stephan RuB-Mohl und Franz Ronneberger eine Fachdiskussion iiber
Grundlagen und Ziele der ho chschulgebundencn deutschen Journalistenausbildung anzu
zetteln versu chten." Wenig vom amerikanischen Optimismus und Pragmatismus war da zu
spiiren und vicl von deutscher Problem-Menralitat, Subjektive Ad-hoc-E indriicke un d
groBe wissenschaftliche Argum entationslin ien gingen da f1ieBend ineinander iiber, und am
Ende waren eher politische und okonomische Determinanten der hochschul gebundenen
j ournalistenausbildung'' aufgegriffen als theoretische, did akrische und method ische Pro
bleme des Faches, die man als »Sclbstverstandnis der journalistik « beschreiben konnte.

Dieses Selbsrverstandnis der Journalist ik so li im Zentrum der folgenden Darstellun g
stehen. Ich werde dabei einige Aspekte der Beitrage von RuB-Mohl und Ronneberger
aufgreifen, aber auch auf einen anderen Aufsatz Ruii-Mohl s zur Journalistik sowie auf
Oberlegungen von Manfred Ruhl", Holger Ruse und Alexander von Hoffmann" zur
Hochschul-Vorbereitung auf die jour nalistische Praxis eingehen . Das - Versrandnis von
Theorie und Praxis samt seiner Umsetzung in den j ournalistik-Srud iengangen«, das
Ronneberger als besonders disku ssion swiirdiges Thema benennt", wird ein Schw erpunkt
sein. Entgegen seinen Erwartungen ist es meinem Eindruck nach bei der Jahrestagung 1987
der Deutschen Gesellschaft fiir Publizistik- und Kommunikationswissenschaft in Eichstatt
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darum nur am Rande gegangen.'? Nicht naher beschaftigen will ich mich mit Michael
Ni ckls Gegenentwurf zu einer Journalist ik als sozialw issenschaftlichem Fach ; sein Kon 
zept einer Journalist ik als - professionelle Medienrhetorik« ist zwar originell, aber meines
Erachtens weder rragfahig noch in seinen theoretischen Begriindungen und empirischen
Beziigen plausibel. 11

1. »J O URNALISTIK«: EINE HISTORI SCH E A N NAH ERUNG

»[ ournalist ik« ist ein alter Name fiir ein neues Fach. Es gibt diesen Terminus schon
wesentlich langer als die Studi engange , die sich so nennen. Seine Geschichte redu ziere ich
hier auf wenige zentrale Entwicklungslinien:

1. 1810 - ein Jahr vor seinem Tode - veroffentlicht Heinrich von Kleist in den »Berliner
Abendblattern« sein »Lehrbuch der Iranzosischen Journalistik«. Er unterscheidet darin
zwischen den normativen Anspriichen an die Medien und der Medienrealitar. "Journali
stik- ist fiir ihn - wie damals fiir viele andere - aber dasselbe wie »[ ournalismus«. Ende des
19.Jahrhunderts wandelt sich das Begriffsverstandnis allmahlich, Zusammen mit vielfalti
gen Ansatz en einer Etablierung der Journalistenausbildung an deutschen Universitaten
taucht als Bezeichnung fiir die zustandige Fachdisziplin immer haufiger der Terminus
»[ ournalistik« auf. »Journalistik« ist also nicht langer Synonym fiir das Anwendungs
system journalisrnus, sondern wird fiir ein wissenschaftliches System zur Ausbildung von
Journalisten reservierr. V

2. Ende der zwanziger Jahre nenn t Otto Groth sein Werk iiber -Die Zeitung- in
Klammern »joumalistik- .P Zu diesem Zeitpunkt ist eine hoch schul gebundene Journali
stenausbildung, die diesen Namen tragt, eben so von der Tagesordnung verschwunden wie
eine empirische journalisrnusforschung.!" Dabei lag scho n 1902 vor, was Wissenschaftsfor
scher als Essential fiir die Etablierung eines neuen Faches nennen : ein Lehrbuch - mit dem
Titcl -Handbuch der journalistik -.P Sein Herausgeber Richard Wrede hatte 1899 in Berlin
eine private Journalistenhochschul e gegriindet; sie verschwand bald ebenso wie die »j our
nalistik- .

3. In den Vereinigren Staaten von Amerika kann sich die Journalistik an der Hochschule
schon kurz nach der jahrhunderrwende etablieren. Sic heiflt hier, und das ist wichtig,
- journalism education- und nicht - journalism tuition- od er gar - journalisrn training«.
Wichtigster Initiator ist Jo seph Pulitzer, der zwei Millionen Dollar fiir eine journalism
school an der New Yorker Columbia University stiftet. Der Anfang wird dann jedoch
1908 in Columbia, Missouri, gemacht. Nach dem Ersten We1tkrieg bieten bereits 86
amerikanische Hochschulen journalistische Kurse an.16

4. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt die Journalistik - in Abgrenzung von der alten
Zeitungs- und Publizistikwissenschaft - schnell eine Renaissance, aber nicht in der
Bundesrepublik Deutschland, sondern in Leipzig, wo 1954 die »Fakultat fiir journalistik«
entsteht. Vorbild dafiir ist das 1946 gegriindete Instirut fiir Journalistik an der Leningrader
Philosophischen Fakultat. Bis man sich iiber Gegenstande des Faches und Lernziele einer
wissenschaftlichen Journalistenausbildung in Leipzig im klaren war, dauerte es jedoch
Jahre. Ein wenig Sicherheit brach te dann ein Lehrbuch mit dem Tire] -Sozialiseische
journalisrik«, das der wichtigste Fachvertreter, Hermann Budzislawski, 1966 vorlegre . In
diesem - wenn man so will - dritten Lehrbuch der Journalistik wurde das Fach als
Gesellschaftswissenscha ft definiert .!"
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5. Die Etablierung der hochschulgebundenen Journalistenausbildung ab Mitre der 70er
Jahre bildet in der Bundesrepublik Deutschland den AbschluB einer auffallend diskonti
nuierlichen Entwicklung. Dies gilt insbesondere fur die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
Die Berufsmarchen der »norrnativen Publizistik- wirkten bis in die 70er Jahre hinein.
Doch direkt nach dem Krieg schon hatten Wissenschaftler wie Walter Hagemann - in der
Tradition Karl Biichers - den Journalismus zum erlernbaren Beruf erklart, auf den die
Universitat am besten vorbereiten konne, Hagemann wurde aber an den Rand des Faches
gedriickt. In der Bundesrepublik Deutschland, wo bis dahin - mit einem Wort Hagemanns
- die Journalisten vorn Himmel fielen l 8

, fiel also dann auch die Journalistik vom Himmel.
Als es vor 15Jahren auch hier zur Journalistenausbildung an der Hochschule kam, war der
Begriff plotzlich wieder da. Die entsprechenden Einrichtungen hieBen wie selbsrverstand
lich »[ ournalistik«. Ihre Hypothck war die alte Begabungsideologie, die Publizistikwissen
schaft und joumalistische Praxis vereint hatte. Urn so denkwiirdiger ist es, wenn wir jetzt
Dovifat »wiederentdecken- sollen.!?

Die Identitat der Joumalistik bestimrnte sich in der Griindungsphase gleichsam tautolo
gisch: Journalistik ist, was in den Srudiengangen gleichen Namens gemacht wird. Die
Institutionen, die ihre Curricula und Lernziele durchweg pragmatisch entwickelten,
standen fur die Inhalte. Auf der anderen Seite kniipfte diese neue Joumalistik implizit
durchaus an alte Studienplane an, wie sic vor mehr als 50 Jahren bei Bucher in Leipzig oder
auch an der Universitat Zurich entworfen worden waren.i? Dies gilt insbesondere fur die
Dreiteilung in Ressorrwissen, Medienwissen und Praxis bzw. »Wissen«, »Reflexion- und
»H andwerk«, wie es nun meistens hieK Abgesehen von dieser eher formalen Differenzie
rung in den Curricula bestimmten aber durchweg nicht eine konsentierte Fachsystematik,
sondern die jeweiligen Erfordernisse des Studienbetriebes die Inhalte der Joumalistik.
Pragmatisch waren ja auch die Entscheidungen uber die geeignete institutionelle Form der
Kompetenz-Vermittlung erfolgt, so daB nebeneinander - und ohne weitere inhaltliche
Begriindung - Vollstudiengange (integrative Vermittlung von Theorie und Praxis des
Journalismus mit Nebenfachern fur Sachkompetenz), Aufbausrudiengange (additive Ver
mittlung nach einem Hauptfachstudium fur Sachkompetenz) sowie ein Teilstudiengang
(integrative Vermittlung mit einem Hauptfachstudium fur Sachkompetenz) entstanden.

Diese Journalistik in der Bundesrepublik Deutschland, dercn Existenz Stephan RuB
Mohl auf das »Markrversagen- der betrieblichen Journalistenausbildung zuruckfiihrri",
steht inzwischen unter einem erheblichen Marktdruck: immer noch durch das Volontariat,
dann durch private Joumalistenschulen, aber auch durch diverse Voll- und Nebenfachstu
diengange innerhalb und auBerhalb der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft.
Insgesamt ergibt dies fur die uberbetriebliche Joumalistenausbildung eine quantitativ
erstaunlich expandierte und inhaltlich iiberaus heterogene Landschaft, in der auBerordent
lich unterschiedliche Ausbildungsbedingungen herrschen (vgl. Tabelle 1, S. 48).22

Es geht hier jedoch nicht urn cine vergleichende Untersuchung der iiberbetrieblichen
Journalistenausbildung unter dem Aspekt der jeweiligen Marktchancen, sondern urn die
Identifizierung der Journalistik als Fachdisziplin. Denn die Beschreibung der »real existie
renden journalistik« - der Studiengange und ihrer Curricula, der Priifungsordnungen und
Studienplane - schafft allein noch keine Klarheit, denn es handelt sich dabei durchweg urn
wissenschaftssystematisch nicht abgeleitete und somit allenfalls vage explizierte Gegen
stande und Themen.
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Uberbetrieblicbej oumalistenausbi/dung in der Bundesrepublii: Deutschland Tabelle 1

Typ Institutionen Studierendel hauptamtliche Lehr-
Auszubildende Dozenten beauftragre

A Voll-, Aufbau- und Teilstudiengange 8 1 392 60 97
Journalistik

B Journalistenschulen 4 226 7 185
C Vollstudiengange Publizisrik- und 5 9 762 79 67

Kornrnunikationswissenschaft
D Nebenfachstudiengange 7 2636 27 25

Kornmunikationswissenschafr
und sonstigeSrudiengange

Summe 24 1401 6 173 374

Diese wissenschaftssystemarische Schwache der Journalistik ist schon zu einem friihen
Zeitpunkt der Diskussion uber die Einrichtung von Studiengangen der Journalistenausbil
dung hervorgehoben worden. So monierte der heftigste aller Kritiker, Erhard Schreiber,
von einem theoretisch enrwickelten Curriculum konne bei dieser hochschulgebundenen
Ausbildung uberhaupt keine Rede sein. Ein solches Curriculum hatre, so Schreiber,
-logisch zwingend als Folge korrekter Analyse komrnunikativer Realitat« darlegen rniis
sen, welche Funkrion den joumalisten wesentlich zukomme und durch welche Kenntnisse
und Fahigkeiren sie ihre Rolle bestmoglich ausfiillenkonnten.23Er resiimierte dann bissig:
»Zu derart fundierten Planen fur -wissenschaftliche- Journalistenausbildung, die, um
deutlich zu Ende zu reden, nichts sind als Bluff, path ihr Ziel. Wer also soli nach dem
Wunsche der Planer ausgebildet werden? Der -Halbgebildere mit der Vogelperspektive-, Er
sei der Journalistentyp der Zukunft, ein Ideal, das man heute noch nirgends finde. Er habe
den -groben Uberblick iiber fiinf bis sieben Facher- - Jura, Okonornie, Literatur- und
Sprachwissenschaft, Psychologie, Soziologie und Politologie werden ganz ernsthah
genannt: ein anmaBender Diinnbrenbohrer kommt da auf uns zu, ein Schmock aus der
-akademischen- Retorte, ein Graus.«24

RuB-Mohl licfert fur diese Einschatzung, die im Fach - wie so manches andere aus
derselben Feder - nicht ganz ernst genommen worden war, einen empirischen Beleg, wenn
er seine Erfahrungen mit der Genese eines dieser Curricula - frei nach Wilhelm Busch 
anhand des »Huhnerhof-Theorems« beschreibt, Zu Gegensranden der Journalistik wurden
demnach, was Hochschullehrer der joumalistik zum eigenen Arbeitsgebiet erklaren und
damit als -unverzichtbar- ausweisen.P Erhard Schreibers eigentliches Thema aber war
damals »Das Elend der journalistenausbilder« selbst: -Die iiberwiegende Mehrzahl der
fiihrenden deutschen Publizistik- und Kommunikationswissenschaftler ist auf Journali
stenausbildung so gut oder so schlecht vorbereitet wie der Schuster von nebenan. 1m
Unterschied zu diesem bleiben sie nicht bei ihren Leisten.v'" Einer der wenigen, die selbst
gut vorbereitet waren auf das Geschaft der Journalistenausbildung an der Hochschule,
beschreibt die Situation heute nicht freundlicher: »In den letzten Jahren hat sich gezeigt,
daf auch meine schon fast unanstandige Qualifikationshaufung, gepaart mit der Bereit
schaft, nur Professor zu sein und sonst nichts, kaum noch einmal zu haben sein wird.«27

Dieses - Elend der journalisrenausbilder«, das als Qualifikationsproblem inzwischen
auch empirisch breiter belegt isc28, wird von Stephan RuB-Mohl und Franz Ronneberger in
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ganz anderem Zusammenhang wieder zum Thema gemacht. RuB-Mohl beklagt die feh
lende Vielfalt in den Journalistik- und Publizistik-Instituten und meint: »Gute Journali
stenausbildung hat ein pluralistisch zusammengesetztes Kollegium der Lehrenden zur
Voraussetzung.v'" Nun wiirde Alexander von Hoffmanrr'" gewiB einwenden, dieser Wurf
komme aus dem Glashaus, und vor allem: Pluralismus allein stelle noch keinen Wert dar,
wenn er nicht von einer bestimmten Kompetenz begleitet werde. Franz Ronneberger aber
schreibt, er konne die »siiffisante Bemerkung iiber den mangelnden politisch-ideologischen
Binnenpluralismus« im Interesse der gemeinsamen Verantwortung aller Kommunikations
wissenschaftler »nur zutiefst bedauern- - wobei unklar bleibt, ob er die Bemerkung oder
ihren Inhalt meint." Kaum bestreiten laBt sich freilich, daB es - analog zu Erscheinungen
im Mediensystem - bei der Rekrutierungspraxis gerade der Journalistik in den letzten
Jahren eine zunehmende Politisierung (im weiteren Sinne) gibt, Ganz neu Freilich ist die
Forderung nach einem groBeren »kommunikationswissenschaftlichen Binnenpluralismus«
in der Journalistik.32

II.JOURNALISTIK ALS LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH

Wenn sich viele Journalistik-Absolventen durchweg als praxistauglich erwiesen haberr",
das Fach, das sie studiert haben, aber profillos blieb, so ist dies die direkte Folge des
beschriebenen institutionellen Pragmatismus: Nach der Wiederentdeckung der Journali
stik gab es kaum den Versuch, diesen Lehr- und Forschungsbereich von seinen Gegenstan
den her zu definieren. Doch dies ist notwendig, denn ein Wissenschaftsbereich ist
gleichermaBen mehr und weniger als ein institutionalisiertes Hochschulfach - trotz der
traditionellen Vernetzung von Wissenschaften und Universitaten in Deutschlandr" Wirt
schaftswissenschaft ist nicht dasselbe wie das Studienfach, das es unter diesem Namen an
der Universitat gibt. Dasselbe gilt fur Rechtswissenschaft, Soziologie und andere Universi
tatsfacher bzw. Wissenschaftsgebiete. Aus der (politis chen) Entscheidung, ein Universi
tatsfach einzurichten, wird nicht zwangslaufig ein inhaltlich definiertes Gebilde. Es kommt
hinzu, daB Hochschulfacher auf Wissensbestande anderer Disziplinen zunickgreifen, ohne
diese dadurch institutionell zu integrieren.r"

Zur Identifizierung der Journalistik und zur Systernatisierung ihrer Gegenstiinde geniigt
es also nicht, nur das abzubilden, was sie als Hochschulfach darstellt, oder aber allgemeine
Postulate ihrer Funktionen und Zielsetzungen aufzustellen. Institutionalisierte Formen
und mehr oder weniger diffuse Forschungs- und Lehraktivitaten machen ein »Paradigma
joumalistik- nicht hinreichend deutlich. »Paradigma« solI hier nicht im anspruchsvolleren
Sinne eines in einer Wissenschaftsgemeinschaft weitgehend konsentierten Erklarungs
musters verstanden werden, das sich bewahren muB und standig durch Substitution
bedroht isr'", sondern allgemeiner als wissenschaftlicher Orientierungskomplex, der tiber
wissenschaftliche Gegensrande identifizierbar und uber bestimmte Strukturen abgrenzbar
wird. 37 Es geht in diesem Fall urn die Wissenschaft vomJournalismus und die Anwendung
ihrer Erkenntnisse auf die journalistische Praxis, und zwar vor allem als Journalistenausbil
dung.

RuB-Mohl hat die Klarung der Frage, -ob Journalistik ein Paradigma, eine Teildisziplin
ist, ja gar eine Wissenschaft fur sich sein konnte«, als »womoglich muBig« bezeichnet.l" Er
selbst hilft sich mit Metaphern, wobei er das Fach als »Bruckenkopf zwischen Kommuni
kationswissenschaft und journalistischer Praxis- beschreibt und als »das Notwendige und
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Naheliegende« fur die Journalistik nennt, »weiBe F1ecken in der Medienlandschaft zu
kartieren, Arbeitstechniken, Darstellungsformen und professionelle Standards des Journa
lismus weiterzuentwickeln. Sie sollte der Pfahl im Fleische des von Zeirknappheit bedrang
ten [...] Journalismus sein.«39 Am Beispiel »Wissenschafts-Journalistik«.will er Lehr- und

Forschungsfelder des Faches naher bestimmen; am Ende steht dann die Forderung nach
einer »Vier-Felder-Bewirt schaftung«.40 Zu den besonderen Aufgaben dieser Wissen
schaftsjoumalistik gehoren nach Rufl-Mohls Auffassung, die Vernachlassigung von The
menfeldern zu untersuchen, das Beziehungsgefuge zwischen Wissenschaftler und Journa
list auszuleuchten und das Rechercheterrain »Wissenschaftsbetrieb« systematisch zu analy
sieren. Auf diese Weise waren Recherchehindernisse zu identifizieren und aus dem Weg zu
raurnen. Aufgabe der Wissenschaftsjournalistik rniisse es dariibcr hinaus sein, offenzu
legen, »wo im Wissenschaftsjournalismus die herkornrnlichen -Faustregeln- der Nachrich
tenauswahl versagten, urn Journalisten bei der Entwicklung geeigneter Selektionsraster«
unterstiitzen zu konnen. Und schlielllich: »Wissenschaftsjournalistik harte die Darstel
lungs- und Vermittlungsprobleme des Wissenschaftsjournalismus zu erfassen und zu
systematisieren.«41

Diesen im wesentlichen normativen Aussagen kann man kaum widersprechen, wei! sie
allgemeine Forschungsprogrammc der Journalistik auf den Wissenschaftsjournalismus
anwenden und ganz allgemeine Klassifikationen anbieten, wobei der zugrundegelegte
Praxisbezug aber undeutlich bleibt, So wie RuB-Mohl bei seinen Dberlegungen »Struktur
muster der journalistik« - namlich -Berichterstattungsfelder«, - Berichtersranungsgenres«
und - Rahmenbedingungen redaktioneller Arbeit«42 - erkennt und analysiert, fehlt dieser

Journalistik noch die wissenschaftssystematische Stringenz und die praktische Relevanz,
denn fur die Praxis des Journalismus sind institutionelle Muster (das, was RuB-Mohl
»Berichtersrarrungsfelder« nennt), Medienaussagen und DarsteUungsformen (s-Genres«)
sowie normative Vorgaben der Mediensysteme (s-Rahmenbedingungen«) nicht in gleicher
Weise bestimmende Faktoren. Umgekehrt sind auch Beitrage der Journalistik fur einen
»besseren journalisrnus« ganz unterschiedlich wirksarn, je nachdem, bei welch em dieser
Bereiche sie ansetzen.

Ehe jemand unrealistische Erwanungen an den Praxisbezug der Journalistik stellt, muf
deshalb zunachst der Kontext geklart werden, in dem ihr Gegenstand Journalismus steht.
Dabei geht es im einzelnen urn folgende Fragen:

o We1che Bedingungen schafft das Mediensystem?
o Welche Zwange gehen von den Medieninstitutionen aus?
o In we1chem Leistungs- und Wirkungskontext stehen die Medienaussagen?
o We1chen Verhaltenserwanungen sind die Medienakteure ausgesetzt?
Die Untersuchung dieses Kontextes ist der Schwerpunkt meiner - hier nur kursorisch

darstellbaren - Uberlegungen zur Identifizierung von journalistik als wissenschaftlicher
Disziplin'", die vor allem Uberlegungen von Manfred Ruhl'" wieder aufgreifen. Ich
verstehe Journalistik als einen Lehr- und Forschungsbereich, der

o unter theoretisch-empirischen Aspekten der Beschaffung und Reflexion von Wissen

iiber den Journalismus dienr und dabei primar auf kommunikationswissenschaftliche
Ansatze und Methoden zuriickgreift:

o unter praktisch-normativen Aspekten der Entwicklung und Anwendung von Regeln
fur adaquate journalistische Vermittlung und damit der Journalistenausbildung dient.
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Riihl unterscheidet strikt zwischen dem Wissenschaftssystem Journalistik und dem
Anwendungssystem Journalismus. Seiner Ansicht nach steht im Zentrum der Journalistik,
wie das Fach mit seinem Gegenstand, dem Journalismus, wissenschaftlich umzugehen hat.
Mit der Identifizierung dieses Gegenstandes hat sich die Kommunikationswissenschaft
bisher allerdings nicht allzuviel Miihe gegeben. 45 Schaut man in die einschlagigen kommu
nikationswissenschaftlichen Handbiicher und Lehrbiicher, so lernt man vor allem: Journa
lismus ist das, was Journalisten tun. Journalismus ware demnach nichts anderes als eine
berufliche Tatigkeit bei und fiir Massenmedien, wobei in diversen Tatigkeirsbereichen
aktuelle Aussagen gestaltet werden.

Diese Merkmale beschreiben heute Berufsfelder mit einer enormen Variationsbreite.
Berufsstatistiken zum Journalismus - soweit man davon in Deutschland iiberhaupt spre
chen kann - biindeln aIle diese iiberaus heterogenen und diffusen Tatigkeitsbereiche uber
die Zahl der in den verschiedenen Medien Tatigen bzw. ihre Anstellungsverhaltnisse. Man
kommt auf diese Weise auf rund 32500 Journalisten bei den Nachrichtenmedien: 10 300
bei Zeitungen, 5200 bei Zeitschriften, rd. 9000 Festangestellte und »Feste Freie« beim
offentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk, 1000 bei Agenturen und Pressebiiros, 5000
Freie Journalisten und 2000 Redaktionsvolontare, Und wenn man die mindestens 5000

Journalisten im Bereich Offenrlichkeirsarbeit mitrechnet, ergibt sich sogar eine Zahl von
rund 37500 Personen?", die den Journalismus in der Bundesrepublik Deutschland repra

sentieren - fast doppelt so viele wie vor einem Jahrzehnt.
Doch sind diese 37500 Personen »der« Journalismus als Gegenstandsbereich der Journa

listik? Steht im Zentrum des Faches Journalistik nur, moglichst genau - wie es vor allem die
Journalistenschulen tun wollen - auf die heutigen Tatigkeiten dieser Journalisten hin
auszubilden, damit die Absolventen demnachst in deren Fulistapfen treten konnen? Das
sind rhetorische Fragen. In der Tat ist ein solches Verstandnis von Journalismus zu eng.
Kommunikationswissenschaftlich ist es sogar weitgehend irrelevant; denn Journalismus
wird nicht als isolierte Berufskunde und Berufsgruppenforschung zum kommunikations
wissenschaftlichen Thema, sondern uber Punktionszusamrnenhange, die die Medientatig
keiten mit den Kommunikationsverhaltnissen in der Gesellschaft verknupfen. Einfacher
ausgedruckt: Journalismus ist nicht eine Addition von Journalisten, sondern ein soziales
Handlungssystem.

III. ZUR IDENTIFIZIERUNG DERJOURNALISTIK

Neil Postman - der in Deutschland mit Abstand bekannteste Medienwissenschaftler - hat
in seinem Essay »Sozialwissenschaft als Geschichtenerzahlen« rigoros mit der Vorstellung
aufgeraurnt, Psychologie, Soziologie, aber auch Okonomie und eben so die, wie er schreibt,
»sogenannte Kommunikations- oder Medienwissenschaft« hatten irgend etwas mit richti
ger Wissenschaft zu tun. AIle Sozialwissenschaftler und somit auch die Medienwissen
schaftler - George Gerbner wird namentlich genannt - machten, sagt Postman, nichts
anderes, als mehr oder weniger plausible Geschichten iiber die Welt und die Menschen zu
verbreiten.Y

Mit der folgenden Metapher vom Journalismus als Zwiebel hoffe ich Postmans Vorstel
lungen yom Medienwissenschaftler als Geschichtenerzahler einigermaBen gerecht zu wer
den. Ich verdanke die Metapher Max McCombs48

; an den mit ihr verbundenen theoreti
schen Dberlegungen ist er jedoch unschuldig. Sie sollen die Kontexte verdeutlichen, die
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Journalismus definieren und zu einer Systematik [iihren, die Basis fur ein Inventar
kommunikationswissenschaftlicher Beitrage zur Journalistik sein kann (Schaubild 1).

AuBere Schale der Zwiebel sind die Normen, die im Medien system Gultigkeit besitzen:
die sozialen Rahmenbedingungen, die historischen und rechtlichen Grundlagen, die Ent
scheidungen der Kommunikationspolitik sowie die weniger formali sierten professionellen
und ethischen Standards fur journalistische Berufstatigkeit.

Schalt man die "Zwiebel journalismus«, so stoBt man zuerst auf den Strukturzusamrnen
hang des Journalismus. Damit sind vor allern Zwange in den Medienbetrieben gemeint, wo
Journalismus zustande kommt: die - fur die einzelnen Medien zum Teil unterschiedlich
wirksamen - okonornischen, politi schen, organisatorischen und technologischen Zwange,
Die Medieninsritutionen mit ihren Bedingungen legen heute, im Zeitalter der GroB
organisationen, weitgehend fest, wie sich journalistische Arbeit abspielt,

Eine dritte Schale liillt sich als »Funktionszusarnmenhang des journalismus« beschrei
ben. Hier geht es um die Leistungen und Konsequenzen des journalistischen Handelns:
Woher beziehen die Journalisten ihre Informationen und in welche Abhangigkeiten
begeben sie sich gegeniiber ihren Informationsquellen? Welchen Mustern folgt die Bericht
erstattung, welche Darstellungsformen werden wann von den journalisten verwendet?
Nach welchen Regeln machen die Journalisten aus Ereignissen Nachrichten, welche
Merkmale hat die von ihnen konstruierte Wirklichkeit? Welche Effekte und Ruck
wirkungen hat das, was Medien, was Journalisten produzieren?

Die vierte Schale schlielllich, die von den anderen umschlossen wird, betrifft die
Medienakteure und dabei vor allem den Rollenzusammenhang, in dem ihre Tatigkeit
angesiedelt ist, Das Bild der Zwiebel kennzeichnet hier treffend, wie relativ gering der

Spielraum ist, den der einzelne Journalist hat. Themen sind in diesem Zusammenhang die
Rollenstereotype und Images sowie die Merkmale und Einstellungen der journalisten, und
schlieBlich Profess ionalisierung und Sozialisation der Bcrufsgruppe.

Der Journalismus, der durch die Hierarchie und Interdependenz diescr vielfaltigen
Faktoren zustande kommt, ist cin eigenes Genre, das nach seinen Bedingungen und Regeln
Wirklichkeitsentwurfe liefert. Diese Bedingungen und Regeln zu rekonstruieren und
durchschaubar zu machen ist Sache der Journalistik. Sache der Journalistik ist es aber auch,
Regeln fur »guten journalismus« zu formulieren , zu begrimden und zu vermitteln.t" Was
man in diesem Sinne von der Journalistik erwarten kann und was nicht, will ich nun
anhand von funf Stichworten erlautern, Dabei werden die Moglichkeiten und Grenzen
kommunikationswissenschaftlicher Beitrage im Vordergrund srehen.
1. Stichwort: Regelhaftigkeitenim Journalismus

Als Karl Bucher, der spatere Grunder des Leipziger Instituts fur Zeitungskunde, im
Jahre 1909 der damal igen Journalistik noch die Wissenschaftsfahigkeit absprach, nannte er
gleichzeitig die Voraussetzung fur eine solche Disziplin: die Pahigkeit, mit sozialwissen
schaftlichen Mitteln die Regelhaftigkeit journalistischen Handelns und ihrer Bedingungen
erforschen zu konnen.50 Dies korrespondierte mit dem Plan einer empirischen Journalis
musforschung, den Max Weber zur selben Zeit enrwickelte." DaB Journalismus im
wesentlichen eine reproduktive Tatigkeit ist, die einer sozialwissenschaftlich rekonstruier
baren Regelhaftigkeit unterliegt, stand fur Bucher aber fest. Der Nationalokonom schrieb
damals , fiinf Jahre vor dem Ersten Weltkrieg: "Man braucht dem oft gehorten Sarz, daB der
Beruf des journalisten angeboren sein miisse, nicht gerade mehr Bedeutung beizulcgcn, als
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Schaubild 1

Journalismus als "Zwiebel"
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er auf jedem anderen Gebiet beruflicher Geistesarbeit beanspruchen kann. Sicher ist, daB
die reproduktive Tarigkeit, urn die es sich vorzugsweise handelt, ihre erkennbaren Regeln
hat und daB diese Regeln durch Ubung und Unterweisung erlernt werden konnen. «52

Ober solche Regelhafrigkeiten, die wichtige Bausteine einer kommunikationswissen
schaftlichen Fundierung der Journalistik bilden, wissen wir heute einiges; wir konnen eine
Reihe von gepriiften Aussagen iiber Faktoren und Krafte in allen -Schalen des Journalis
rnus« machen. Zum Beispiel dariiber, wie wirtschaftliche (Beispiel: Einzeitungskreise) und
politische Strukturen das Handeln und Nichthandeln der Medien und der Journalisten
pragen konnen (Them en z. B. der Konzentrationsforschung und der Politischen Kommu
nikation); welche Effekte Medienaussagen unter bestimmten Konstellationen haben kon
nen und wie Bezugsgruppen und Feedback bzw. Para-Feedback die Aussagenentstehung
beeinflussen (Wirkungsforschung); wie und warum die Journalisten aus welchen Ereignis
sen Nachrichten machen und aus welchen nicht (Nachrichtenwertforschung). Die Kom
munikationswissenschaft verfiigt iiber Erkenntnisse zur Beeinflussung der Nachrichten
verarbeitung durch redaktionelle Routinen (Gatekeeperforschung); zur Konditionierung
von Tatigkeitsprofilen und Handlungsmustern der Journalisten durch die Produkrions
technik (TA-Forschung) und zur Wirksamkeit von Organisationsstrukturen in den
Medieninstitutionen (Redaktionsforschung). SchlieBlich gibt es Erkenntnisse dariiber, wie
und in welcher Weise die Aufmachung von Texten ihre Wirksamkeit beeinflussen kann
(u.a. Verstandlichkeits- und Nachrichtenforschung) und wo und wie individuelle journali
stische Merkmale (iiberhaupt noch) wirksam werden (Kommunikatorforschung, Sozialisa
tionsforschung).

Die Bestande sind nicht widerspruchsfrei, und ihre theoretische Giiltigkeit mag anfecht
bar sein; auf jeden Fall sind sie aber reichhaltiger, plausibler und gesicherter, als insbeson
dere die publizistische Praxis vermutet. Die kommunikationswissenschaftliche Rekon
struktion von Regelhaftigkeiten im Journalismus bildet cine wesentliche Grundlage der
Journalistik.
2. Stichwort: Wirklichkeitskonstruktion und »jouma/istisches Milieu«

Den Ansatz, der Regelhaftigkeit journalistischen Handelns unter dem Aspekt der
Wirklichkeitskonstruktion durch Medien (»Medienrealitat«) nachzuspurerr", kann man als
besonders werrvollen kommunikationswissenschaftlichen Beitrag zur Journalistik bezeich
nen. Es ist gewiB kein Zufall, daB er auf Ideen eines Journalisten zuruckzufuhren ist:
Walter Lippmann, der wufite, wovon er sprach, als er den Mechanismus journalistischer
Stereotypenbildung den allgemeinen Wahrheitsanspriichen gegenuberstellte." Die auf
Lippmann rekurrierende Nachrichtenwertforschung bietet Regeln an, nach denen Journa
listen aus bestirnmten Ereignissen in bestimmter Weise Nachrichten machen. Diese
Nachrichtenfaktoren, die sich fur internationale und nation ale, aber inzwischen auch fur
lokale Nachrichten und fur Sportnachrichten benennen lassen, haben fur die journalistik
nicht nur theoretisch-empirische, sondern auch praktisch-norrnative Bedeutung.

Wer intensivere eigene Erfahrungen in der Medienpraxis gemacht hat, wird jedoch selbst
diese gut explizierte und mehrfach gepriifte Theorie als recht holzschniuartigen Versuch
einer Erklarung journalistischen Handelns empfinden. Sie reicht nicht aus zum Nachweis
gewisser professioneller Voraussetzungen fur Wirklichkeitskonstruktionen im Joumalis
mus, von Voraussetzungen, die im »journalistischen Milieu- entstehen. Dieses Milieu ist
auch mehr als die Summe von Einzelheiten, die die Kommunikatorforschung zu beschrei-
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ben versucht: erwa Prozesse der Aussagenentstehung in der Redaktion, die Qualitat von
Beziehungen zur redaktionellen Umwelt und insbesondere zu den Referenzinstanzen
sowie das Lernen der redaktionellen Normen. In diesem Milieu gedeiht die spezifische
journalistische Mentalitat, der Berufszynismus und ein Klima, unter dem insbesondere
Frauen in den Redaktionen zu leiden haben. Aus diesem Milieu bringen Journalisten ihre
Vorstellung dariiber mit, wie man eine Geschichte erzahlen rnuf - und das sind oft schon
die Konstruktionsplane fur das, was dann als "Wahrnehmung der Medien« kommunika
tionswissenschaftlich rekonstruierbar wird .

Der Historiker Robert Darnton, ehemaliger Reporter der »N ew York Times«, hat
diesem »Writing News and Telling Stories- eine Analyse gewidmet . Er berichtet darin iiber
seine Zeit als Korrespondent in London: »Few foreign correspondents speak the language
of the country they cover. But that handicap does not hurt them because, if they have a
nose for news, they do not need a tongue or ears; they bring more to the events they cover
than they take away from them. Consequently we wrote about the England of Dickens,
and our colleagues in Paris portrayed the France of Victor Hugo, with some Maurice
Chevalier thrown in.«55 Dieses »journalistische Milieu- ist fur die Journalistik, die auf den
Journalismus vorbereiten will, ein wichtiger Faktor. Doch beschreiben und analysieren
laBt sich dieses Milieu oft nur am konkreten Beispiel. Dabei geht es dann urn Diskussion
und Reflexion der vorfindbaren Medienpraxis, urn den »real existierenden joumalismus«.
Die Medienaffaren der letzten Jahre bieten dafiir Anschauungsmarerial.f"
3. Stichwort: Der Praxisbegriffder]oumalistik

Die kommunikationswissenschaftliche Identifizierung von Journalistik, die bei einem
leistungs- und wirkungsorientierten Journalismusbegriff ansetzt, schliefst auch eine
bestimmte Vorstellung von Praxis ein. Praxis der Medien und des Journalismus ist
demnach mehr als das jeweils vorfindbare Tun und Lassen von Medieninstitutionen und
Journalisten, das Kleist seinerzeit als »[ranzosische journalistik« attackierte. Praxis bezieht
sich in der Journalistik, wie Holger Rust mit guten Argumenten belegr", auf den gesamten
Prozef vermittelter Komrnunikation in der Gesellschaft. Die vorfindbare Praxis muB sich
dabei an normativen Vorgaben messen lassen: der offentlichen Aufgabe der Medien gerecht
zu werden (Kritik und Kontrolle), Beitrage zur Miindigkeit des Biirgers zu leisten
(Meinungsbildung) und allgemeine und individuelle Oriemierungsbediirfnisse zu erfiillen
(Information). Dariiber hinaus schliefst Praxis im Rahmen des Hochschulfaches Journali
stik aber auch die Strukturen und Funktionen von Wissenschaft mit ein, die den Prozef der
Erkenntnisgewinnung bestimmen. Sie sind zwar denen des Journalismus in gewisser Weise
nicht unahnlich (Informationsproduktion, methodisches Vorgehen , Bemiihen urn »Objek
tivitat«, organisiertes Hande1n), weisen aber doch mehr Besonderheiten als Gemeinsamkei
ten auf. Wissenschaft sucht nach Regelmailigkeiten, Journalismus nach Auffalligkeiten; in
der Wissenschaft geht es urn die Losung langerfristiger Probleme, im Journalismus urn
Aktualitat: es gibt unterschiedliche Ressourcen und vor allem einen unterschiedlichen
Wahrheitsbegriff.

»Praxis«, die das Hande1n in den Medien, das Hande1n in der Gesellschaft und das
Hande1n in der Wissenschaft einbezieht, impliziert mithin folgende Herausforderungen:

o Die Journalistik untersucht den Journalismus auf seine Rege1haftigkeit in handwerk
licher und organisatorischer Hinsicht und reflektiert Folgen dieser Rege1haftigkeit, urn die
Praxis verbessern zu he1fen.
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a In einem auf die Kommunikarionsverhaltnisse der Gesellschaft bezogenen Kontext
wird untersucht , was Joumalismus leistet, wie er wirkt und unter welchen Bedingungen er
dies rut,

a AIle diese Bemiihungen spielen sich irn Rahmen, nach den Mallstaben und unter den
Bedingungen des Wissenschaftssystems ab, das gegeniiber dem Anwendungssystem Jou r
nalismus eine Reihe von Unterschieden aufweist.

Von der Auseinandersetzung mit der Praxis kann die journalistik umgekehrt immer
wieder profitieren. Welche Sozialwissenschaft hat schon die standige Chance einer Priifung
und Differenzierung ihrer Erkenntnisse und MaBstabe durch offentlich zugangliche Fall
beispiele? Diese Chance muB die Joumalistik auch im Interesse ihrer Didaktik bei der
Vermittlung kommunikationswissenschaftlichen Wissens so oft wie moglich nutzen.
Durch die Verbindung von Abstraktion und Konkretisierung, von Reflexion und Handeln,
von Theorie und Praxis besitzt sie Vorteile gegeniiber anderen Ausbildungsformen fiir den
Joumalismus.

Vorurteile, aber auch unrealistische Erwartungen an das Fach resultieren aus einem
falschen, weil zu engen Praxisbegriff. Probleme ergeben sich aber auch daraus, daB viele
von der joumalistik direkte Impul se fiir die joumalistische Praxis erwarten, Diese Praxis
kann stets nur insofem Bestandteil der journalistik als Lehr- und Forschungsprozef sein,
wie sie im wesentlichen kognitiv erfaBbar ist. AuBerdem gibr es ja noch die "Praxis der
Praxis«: Die affektive Komponente des journalistischen Handelns, vermittelt vor allem
dur ch Sozialisation in den Betrieben. Sie kann im Rahmen der Journalistik Gegenstand der
Analyse im Sinne einer Beschreibung des - joumalisrischen Milieus- sein. Man kann sie in
Produktionsiibungen simulieren; sie kann und sollte aber nicht Teil der Praxis des
Studiums im Sinne einer Einiibung sein. Journalistik als wissenschaftliches System hat also
einen weiter gefaBten Praxisbegriff als das Anwendun gssystem Journalismus. Dieser
Praxisbegriff setzt auf der anderen Seite ihrer Relevanz fur die ragliche Berufspraxis
gewisse Grenzen.
4. Stichwort: Strukturwandel desJournalismus

Wie das Bild der Zwiebel verdeutlichen sollte, ist der Journalismus ein relativ invariantes
System, das insbesondere von politi schen und okonomischen Strukturen der Gesellschaft
fest umschlossen wird . Dies liiBt sich anhand der Medienaussagen selbst belegen. Wie
diachronische Untersuchungen der Nachrichtenforschung zeigen, haben sich die
Geschichten, die Journalisten erzahlen, im Laufe der Jahrhunderte im Grunde kaum
verandert, Franzosis che Historiker konnten zum Beispiel nachweisen, daB die rypische
Boulevardmeldung -Unbekannter Sohn wird von der eigenen Familie umgebracht- schon
370 Jahre alt ist. Zuerst taucht sie 1618 in einern primiti ven Pariser Nachrichtenblatt auf,
dann mal hier, mal dort, 1848 erscheint eine solche Meldung in Toulouse, 1881 in
Angouleme, und schlieBIich gibt es in diesem jahrhundert eine Version in einer algerischen
Zeitung . Dort liest Albert Camus diese Geschichte und verwendet sie fiir den Roman
-L'Etranger« und das Theate rstiick - Le Malentendu-. '" Insofern lassen sich »anthropolo
gische Konstanten- journalistischer Wahrnehmung nachweisen.

Das "Genre journalismus« ist so stabil, daf sich in den letzten zweihundert Jahren nur
ein tiefreichender Einschnitt feststellen laBt: der Strukturwandel Ende des 19.Jahrhunderts
als Folge jahrzehntelanger Prozesse, die zu Veranderungen der Quellensituation (Nach
richten agenturen), der Herstellung (Rotationsmaschine, Zeilensetzmaschine), der Berufs-
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techniken (Steno, Telefon), der Organisationsformen (GroBbetriebe der Massenpresse)
und der Publikumsstruktur (Industrialisierung, Urbanisierung, Alphabetisierung) [iihr
ten.59 Dieser Strukturwandel beruhte also auf fast zeitgleichen Prozessen in allen »Schalen
des journalismus«. Einiges deutet darauf hin, daB es Ende des 20. Jahrhunderts zu einer
ahnlich grundlegenden Veranderung kommen kann. Eine Reihe von Indikatoren signali
sieren heute einen besonders raschen und intensiven Wandel im Gesellschafts- wie im
Mediensystem. Informatisierungsprozesse und neue Lebenswelten verandern die Kommu
nikationsverhaltnisse, es entstehen neue Kommunikationserwanungen bei Teilen des
Publikums. Der technische Wandel verandert die okonomischen und organisatorischen
Voraussetzungen journalistischer Arbeit. Das massive Anwachsen des Wissens (der Infor
mation) und die zunehmende Raffinesse bestimmter Informationsquellen (PR) modifizie
ren Nachrichtenbeschaffung und -auswahl ; der Wandel der Mediensystems verandert die
journalistischen Rollen und das journalistische Selbsrverstandnis.

Daraus resultierende Probleme sind zuletzt durch Normen- und Rollenkonflikte im
Journalismus schon deutlich geworden. Journalisten fragen und werden gefragt, ob sie in
erster Linie Informatoren oder Entertainer, Kontrolleure oder Verlautbarer, Transporteure
oder Akteure, Anwalte oder Parteiganger, Kritiker oder Hofberichterstatter sein wollen.t?
Mit der Erosion herkornmlicher journalistischer Rollenbilder korrespondieren Auffallig
keiten im Leistungs- und Wirkungsbereich des Journalismus: fachliche Defizite, Glaub
wiirdigkeits- und Reichweitenverluste und gewandelte Publikumsanspriiche.v' Aile diese
Prozesse deuten auch auf veranderte Anforderungen an die Ausbildung von Journalisten.
Sie erzeugen Wissensbedarf, Erklarungsbedarf und Reflexionsbedarf. Diese Anforderun
gen sind in ausreichender Weise wohl nur durch eine Ausbildung auf wissenschaftlicher
Grundlage zu erfiillen.
5. Stichwort: Journalistik und journalistische Kompetenz

Journalistische Kompetenz als zentrales Lernziel der Journalistenausbildung laBt sich
analytisch trennen in Fachkompetenz, Sachkompetenz und Vermittlungskompetenz
(Schaubild 2, S. 58).62

Zur Fachkompetenz gehoren instrumentelle Fahigkeiten und journalistisches Fachwis
sen, das wesentlich auf kommunikationswissenschaftlichcn Kenntnissen und Erkenntnis
sen beruht, Dies sind aber keine getrennten Bereiche: Medienwissen und Handwerk lassen
sich, ganz im Sinne Buchers, bei der Rekonstruktion und Anwendung von Regeln des
Journalismus verbinden. Der Beweis dafiir ist zum Beispiel bei der Vermittlung der
Prinzipien des Nachrichtenschreibens anzutreten/" Die Journalistik kann gerade im
Bereich Fachkompetenz zur Entmythologisierung des Journalismus, der vor aHem Hand
werk ist, beitragen. Sie hat hier eine besondere Veranrwortung sowohl gegeniiber den
Studenten, urn deren Berufschancen es geht, als auch gegeniiber den bewahrten Standards
des Journalismus, denn die gibt es.

Sachkompetenz beruht im Journalismus, der nach wie vor in vielen Tarigkeitsfeldern
eher generalistisch isr, nicht nur auf Spezialwissen, sondern auch auf Orientierungswissen,
d. h. auf der Fahigkeit, sich zu den unterschiedlichsten Themen schnell Wissen zu
verschaffen. Da neue Anforderungen an die Informationstiefe gestellt werden, erhalten
auch Datenbanken als Quellen zunehmende Bedeutung fiir den Journalismus.

Fachkompetenz und Sachkompetenz stehen immer in einem funktionalen Zusammen
hang mit dem Prozef der Medienkommunikation. Diese Fahigkeiten und Fertigkeiten sind
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Kompetenzfelder und Lemziele der ]oumalistik

JOURNALISTISCHE KOMPETENZ
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also kein Selbstzweck fiir einen Journalisten, sondern sollen zur angemessenen Darstellun g
von Sachverhalten beitragen. Insofern bildet Vermiulungskompetenz, die sich insbeson
dere durch Artikulationsfahigkeit und geeignete Pr asenrati on von Themen ausdrii ckt , eine
Schniumenge mit Fachkompetenz und Sachkompetenz.

Mit der Differenzierung der Kompetenzfelder sind aber noch nicht die Lern ziele
konkretisiert , die die Journalistik wesentlich von anderen Ausbildungsangeboten unter
scheid en - abgesehen vom prinzipiellen Ressou rcenvorteil der Universitat zur H erstellung
von Sachkompetenz. Diese spezifischen Lern ziele kann man unter dem Begriff -Nachden
ken iiber journalistisches H andeln- zusammenfassen. 1m einzelnen ist dam it die Vermin
lung von Funktionsbewulltsein, von Reflexions fahigkeit und Autonomiebewuiitsein
gemeint .

Die Vermin lung von Funktionsbewufltsein gehort zu den besonders wichtigen Aufgaben
der Journalistik . Journalisten miissen in der Lage sein, iiber ihr Wirken in der Gesellschaft
und iiber die Komrnunikationserwartungen und -bediirfnisse des Publikums kornpetent
nachzudenken. Ein sensibler Bereich ist dabei vor allem die Funktion der Kritik und
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Kontrolle, die deut sche Journalisten - wie der Vergleich mit den Verhaltnissen in den
Vereinigten Staaten von Amerika zeigt - nur sehr zogerl ich wahrnehmen; meines Erach
tens gibt es hierzulande einen N achholbedarf an journalistischer Respektlosigkeit. Auf der
anderen Scire muB die Journalistik aber auch dazu beitragen, daB die Medien ihre
zweifellos relativ grofle Macht veranrwortungsbewulit einsetzen - soweit das in der Macht
der Journalisten selbst steht. Hier ist mit dem Mittel der Ausbildung freilich kaum mehr als
eine Schadensbegren zung moglich.

Zur Ref/exionsfiihigkeit des Journalisten gehort insbesondere die kritische Auseinander
setzung mit seiner Berufsrolle und den Arbeitsbedingungen im Produktionsprozef der
Medien. Dies schlieBt die Beschaftigung mit den okonomischen und technologischen
Entwi cklun gstend enzen des Berufsfeldes sowie den professionellen und ethischen Stan
dards des Berufes ein. Journalistikstudenten konnen wahrend des Studiums lernen, ihre
berufspraktischen Erfahrungen entsprechend zu verarbeit en.

Aus der krit ischen Beschafrigung mit den okonomischen, politischen, technischen und
organisator ischen Bedingun gen in den Medienb etrieben sollte ein Autonomiebewufitsein
der Journalisten erwachsen, das sie zu einer realistischen Bestimmung ihres beruflichen
Spielraumes befahigt . Dazu miissen wahrend der Ausbildung insbesondere Widersprii chen
zwischen den journ alistischen Produktions- und Arbeitsbedingungen einerseits und dem
demokratietheoretischen Postulat nach Herstellung demokratischer Offentlichkeit durch
die Medien andererseits thernatisiert werden.

Sache der journalistik ist ferner sowohl der Aufbau von Resistenz gegen dysfunktionale
berufliche Routine in den Medien (»Das haben wir immer schon so gernacht«) als auch die
Suche nach professionellen Alternativen, Dies korrespondiert iibrigens durchaus mit
aktuellen Bemiihun gen der Medien selbst, aus den Berichterstattungs- und Produktions
schablonen auszubrechen. Sache der Journalistik kann und sollte es allerdings nicht sein, zu
jedem akuten Problem des Systems Journalismus sofort eine H andlungsanweisung fur den
beruflichen Alltag anzubieten. Wer dies - und damit sind Praktiker schnell bei der Hand 
von der Journalistik erwartet, iiberfordert ein wissenschaftliches Fach grundsatzlich.

Journalistik sollrc nicht als Dienstleistungsbetrieb miBverstanden werden , der ohne
gesellschaftstheoretisches Fundament auskommt. Sie legitimiert sich nicht durch Anp as
sung an aktuelle und oft kurzatmige ErfolgsmaBstiibe der Praxis - dafiir gibt es ander e
Ausbildungsangebote auf dem Markt, Das Fach legitimiert sich vielmehr durch die
Integration von Kenntnissen und Erk enntnissen zur Theor ie und Praxis des Journalismus.
Dadurch leistet es einen wicht igen Beitrag zur Legitimation des Journalismus, denn die
Legitimation des Journalisten ist seine Kompet enz. Wenn wir (auch) bei der journalisten
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