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H intergrundinformation als journalistische Aufgabe
Praktische Erfahrungen - theoretische Perspektiven

Unklare Begriffe behindern vem unftiges Handeln. »H intergrundinformation - ist em

beliebter, aber unklarer journalist ischer Begriff. Er hat vo r allem im praktischen journalis
mu s in den letzten Jahren Karriere gemacht und immer mehr vom Path os der Profession

auf sich gezogen. Der path etische Gebrauch verweist auf besondere Erwartungen hinsi cht
lich »eigentlicher« Motive, »wirklicher« Grunde und besonders wichtiger Zu sammen
hange. »H intergrundinformation« wird mit einem eminenten Wahrheitsanspruch verbun

den und verspricht besondere U rteil schancen .
Das Angebot von Hintergrundinforrnation en gilt als Ausweis fur Qualiratsjournalismus:

Eliten sind dessen wichtigste Nutzer. So ist es nicht verw underlich, daB »H intergrund

information - inzwischen fur viele Verlage zu einem Marketing-Begriff geworden ist . Er
signalisiert dem Leser cine exklusive Chance, profunde und pr azise Informationen zu
erhalten, die bedeutsame Ereignisse, Strukturen oder Prozesse verstandlich mach en und

erklaren, In seriosen Zeitungen ist der Begriff »H intergrund« in diesem Sinne cine
werbliche Gegenvorstellung zu in diesen Blattern unerwiinschten »Sensationen«.

Die journalist ische Perspektive bei der Ber ichterstattung ub er Ereignisse ist in der Regel
auf die Darstellung der augenfalligen H andlungsablaufe, des Vor dergrundes, verengt.
Erklarung des Hintergrundes und die plausible Verk nupfung zwisc hen Vo rder- und

Hintergrund sind haufig ein deutli cher Schwachpunkt in der Bericht erstattung. Genau das
aber verlangt der Leser vom analytischen Journalismu s, der immer mehr zur Hauptaufgabe
insbeso ndere der Druckm edien wir d. Mehr noch : analy tischer Journalismu s ist nur durch
den systematischen D oppelbezu g auf das ragesaktuell-vordergrundige Ereignis und auf die
zugrundeliegenden langerfristigen Bedingun gen moglich, Nur in dieser Perspekti ve vo n
Vorder- und Hintergrund konnen Journalisten hinlangliche Einsichten und den Ta g
ubergreifende Bedeutungen zu vermitteln.

Die Menge der aktuellen Meldungen uber einzelne Ereignisse, iiber Sachen und Perso
nen und die Fetzenqualitat dieser Ereignismeldungen haben das Nachrichtenwesen und
den Journalismus, insbesondere den Ta gesjournalismus, in eine schwierige Lage gebracht.
Der tagesaktuelle Informationsschwall kann sehr schnell zur Desinformation werden,
wenn weder der Journalist noch das Publikum die Bedeutung der jeweiligen Einzelmel

dung einigermaBen sicher erk enn en konnen. Der Journalist selbst benoti gt als Arbeitsrnit 
tel die Hintergrundinformation, damit er von Plazierun g, Aufmachung, Umfang und
selbstverstandlich vorn Inhalt her eine Nachricht richti g, das heiBt sach- und zielgenau auf

sein Publikum hin, publizieren kann. Ohne H intergrundinformation sinkt der Orientie
run gswert einer Mitt eilun g sowohl fur den Bearbeiter der Meldung als auch fur den Nutzer

dann, wenn nicht oder nicht hinreichend Strukturen und Prozesse, die un sere Ereignis
wi rklichkeit untergriindig bestimmen, in die Betrachtung einbezogen werden. Mit dieser

Bezu gnahm e geht allerdings insofern erwas vom N euigkeitswert einer Meldung verlo ren,
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als sich mit der Eino rdnung in die weitere n Zu sammenhange ihr Merkmal des Unerwarte
ten abschwac ht, Sie erscheint verstandlich im Sinne von (eigent lich) erwart bar. Damit stellt
sich aber meist gleichz eitig - und das steigert wiederum ihren Nachricht enwert - weiterhi n
Erwartbares in bezu g auf die zugrundeliegenden Strukturen und Prozesse klarer dar.
Einz elmeldungen werden so zu Ind ikato ren fur En twic klungen.

Das Bediirfnis nach H int ergrundinformation ist eine Reakti on auf die modernen kom
plexen Informationsgesellschaften und den steigenden Druck, in allen Bereichen des
Lebens schnell richti ge und wichtige Informationen verarbeiten zu miissen , Der Wunsch
nach »richtiger« Information sow ie dazu gehoriger »wichtiger« Hintergrundinformation ist
offenbar mit der Hoffnun g auf Reduktion von Kornpl exitat von Vorgangen bzw. Vorstel
lungen verbunden. Let ztlich ist es der Wunsch nach Vereinfachung vielfaltig verflochtener
Sachverhalte auf »das Wesentliche«. Die sen Bediirfnissen rnussen sich die Journalisten

stellen.
Genaugenommen kann es keine journalistische Information geben, bei der der Hinter

gru nd ganztich fehlt ; sie bliebe unverstandlich. Er muf jedoch nicht zw angslaufig in einer
N achri cht selbst enthalten sein, er kann im Gedachtnis des Lesers existieren und bei der
Aufnahme einer Nachricht aktiviert werden. Die Nachricht ergibt dann zusamm en mit
dem erinnerten Hintergrund eine verstandliche (sneue«) Inform ation. MuB der Verfasser
einer Nachricht annehmen, daB der Hintergrund fur die zu uberrnitrelnde Information
beim Rezipi enten nicht vorhanden ist, so hat er diese Hintergrundinformation mit zuli e
fern, im einfachsten Fall durch H inzufiigen weiterer An gaben . Strenggenommen ist also
jede Erganz ung einer Nachricht bereit s Vermittlung von Hintergrundinformation .

Die Kenn zeichnung unterschiedlicher In formationsarten als H intergrundinformation
weis t darauf hin, daB sich hinter diesem Begriff verschiedene Bedeutun gen verbergen. Den
Unterschied zwischen Vordergrund- und Hintergrundbericht erstattung im journalistisch
praktischen Sinne kann man zunachst einmal nach der Information squell e defini eren:
Vorderg rundberichterstatt ung speis t sich in der Regel aus Quellen, die jedermann zugang
lich sind; Hintergrundinformationen sind Information en aus kleinerem Kreis, dessen
Zugang kontrollierbar ist . Der Informant vermitt elt sie haufi g inoffiziell, bei meh r oder
weniger vertra ulichen »H intergrundgesprachen«, die auch zu dem Zweck gefuhrt werden,
bei Multiplikatoren Meinung zu machen oder die Reakti on des Publikums zu tesren .
Hintergrund-Beri chterstattung ist - stamrnt sie aus diesen Quellen - fur den Leser zumeist
nicht kontrollierbar. Unter Hintergrundgesprachen versteht der Journalist Gesprache in
der Form eines closed shop, in dem man uber grundsatzliche An sichten einer Meinung ist .
Die Polit iker haben langst den hohen PR-Nutzen derartiger Gesprache erkannt und
benutzen die Einladung zu ihnen als Mittel der Begiinstigun g fur sympathisierende oder
den Ausschluf von ihnen als Mittel der Bestrafung fur kritische und oppositionell e
j ournalisten . Immer haufi ger werden derarti ge H intergrundgespra che auch dazu benutzt,
die Journalisten zu veranlassen, tiber bestimmte Dinge nicht zu berichten .

Von H intergrundinformationen od er H intergrundgesprachen ist in diesem engeren
Sinne auch die Rede, wenn j oumalisten sich beispielsweise fur Bericht e oder Komrnentare
vert raulich kundig machen , welche Mo tive, Interessen oder Strukture n best immten H and
lungen zugrunde liegen. Die so erworbenen Einsichten und Informationen dienen bei der
Darstellun g eines konkreten Vorganges als Deutungshilfe; sie erscheinen haufig nicht in
dir ekt er Weise im Text.
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Von Hintergrundinformationen ist aber zunehmend auch in einem weiteren und tieferen
Sinne die Rede - und zwar als Forderung: Dieser erweiterte Begriff zielt auf weitgespannte
Strukturen, langfristige Prozesse und eine Perspektive, in der der Journalist verschiedene
Bereiche - zum Beispiel Politik, Wirtschaft, Kultur - zueinander in Beziehung setzt,
SchlieBlich wird aus einer soIehen Hintergrundberichterstattung dann »the story behind
the story«, das heiBt »Geschichre«. Der Begriff Hintergrundinformation bezeichnet also
die Nahtstelle zwischen den Schilderungen der Journalisten und denen der Historiker.
Journalistische Meldungen und Hintergrundberichte sind genaugenommen nur Teilstiicke
eines Gefuges von Geschichten. Die aktuelle Einzelmeldung ist die punktuelle Spitze, die
wissenschaftliche Universalgeschichte der letzte konstruierbare Gesamtzusammenhang.
Dieser Zusammenhang wurde bisher allerdings weder im Journalismus noch in der
Wissenschaft genau beschrieben oder gar fur praktische Zwecke hinreichend verfiigbar

gemacht (erwa in einem Fachinformationssystem fur Journalisten, das historisches Wissen
in plausibler heuristischer Ordnung umfa ssend bereitsrellr). H ier liegt eine wichtige
Aufgabe fur die Kommunikationswissenschaft bzw. die Fachjournalistik. Dabei sollte sich
das Interesse zunachst auf die journalistischen Hintergrund-Geschichten richten, denn sie
bilden eine Art Mittelfeld oder Verbindungsstuck zwischen der tagesaktuellen Bericht
erstattung der Massenmedien und der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung, deren
Bezug aufeinander verbesserungsfahig ist.

Derartige journalistische Betrachtungsweisen miissen nicht von der Gegenwart weg in
die Vergangenheit fiihren, Sie konnen in einer Schleife von gegenwartigen Problemen uber
langerfristige Prozesse und friihere Pragungen einen Blick in die Zukunft aufbauen und so
das gegenwartige Problem als historisch-politisches Moment in eine Gesamtentwicklung
einordnen. In diesem erweiterten Verstandnis kann Hintergrundinformation nur von
Journalisten angeboten werden, die eine hinreichend tiefe und gegenwartsbezogene histori
sche Bildung beziehungsweise Au sbildung haben. Eine soIehe tiefgrundige und weitrei
chende Hintergrundinformation ist vor allem dann notig, wenn wir uns in fremden
Sachbereichen bewegen oder Probleme »anderer- verstehen oder erklaren wollen. Die
»anderen- konnen dabei gesellschaftliche Gruppen mit andersartiger weltanschaulicher
Orientierung sein; noch haufiger sind »die anderen- Menschen in anderen Nationen und
Kulturen. In der Auslandsberichterstattung ist zum Beispiel ein hinreichendes Verstandnis
fur bestimmte Ereignisse nur durch zusatzliche Hintergrundinformationen im vertieften
Sinne zu erreichen. Ge rhard Dambmann, der lange Jahre als Korrespondent des ZDF in
Japan tatig war, schreibt zum Beispiel : »N icht die Ere ignisberichterstattung weckt das
Verstandnis fur eine ferne Region, sondern die Aufhellung des historisch-kulturell
gesellschaftlichen Mutterbodens, aus dem sich die Ereignisse entwickeln.«!

Die ser Begriff von Hintergrundinformation stellt vor allem auf zeitliche Zusammen
hange abo Ohne Zweifel lalit der zeitliche Filter, durch den das Ereignis rinnt, ein klareres
Bild erkennen; vor allem deswegen, weiI im FluB der spateren Ere ignisse das Mosa ikbild
des Hintergrundes komplettiert wird. Es ist zudem moglich, Ereignisse retrospektiv zu
Ere ignisketten zusammenzufassen, die dann fur sich Hintergrundberichterstattung darstel
len . Hintergrundinformationen unterliegen in jedem Fall einer Art »consecutio tern
porum«, einer strikten Zeitenfolge. Der Hintergrund liegt stets vor der Nachricht, die sich
auf den Hintergrund bezieht.

Neben diesem primar zeitbezogenen, in historische Tiefen fuhrenden Begriff von
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H intergrund gibt es noch eine Begriffsvariante, die eher auf sachstrukture lle Zusammen
hange verweist. Sachzusamrnenhange oder -hintergrunde werden zum Beispiel beschri e
ben, wenn die Medien iiber Atomstrorn informieren und als Hintergrund erganzende
Inform ationen iiber die Funktionsweise eines Kernreaktors liefern.

Nach solchen vor laufigen Klarun gen bleibt unter anderem noch die Frage nach der
Darstellungsform von Hintergrundinform ationen. Ist der »H intergrund« eine besond ere
journalistische Stilform? Wohl kaum , doch einige der klassischen journalistischen Darstel
lungsweisen scheinen besond ers geeignet zu sein fiir die Vermittlung von Hintergrund :
Bericht und Kommentar. Wie bei jeder anderen journalistischen Darstellun g hat man bei
der Hintergrund inform ation referierende und argumentierende Information zu unte rschei
den. Wah rend die referierende Hintergrundinformation der klassischen Definition von
-Nachricht- entspricht, steht die argumentative Hintergrundinform ation dem Kommentar
nahe. Versteht man unter Hintergrund lediglich eine weiterfuhrend e oder erganzende
Berichterstattung, so darf sie strenggenommen keine Wertung enthalten; es handelt sich
dann urn eine reine Tatbestandsbeschreibung. Enthalt der Hintergrund jedoch iiber die
reine N achr icht hinau s zugleich interpretierende Elemente, so nahert er sich sehr stark der
modernen Definition von »N achricht«, die ebenfalls nicht mehr nur die reinen Fakten,
sondern auch erlauternde Komp onenten enthalt,

Gibt es spezielle H intergrund-Medien ? In der Untersuchung von Ruprecht Kurzrock''
wird eine Diskrepanz in der Erw artungshaltung unt erschiedlichen Medien gegeniiber
deutl ich. Nach Kurzro ck erwartet das Pub likum bei H orfunk und Fernsehen vor allem
schnelle Berichrerstattung, von der Tageszeitun g jedoc h die vollstandige politische Infor
mation - also einschlieBlich des ausfiihrlichen H intergrundes.

Ohne Zweifel haben es diejenigen Medien einfacher, H intergriind e darzustellen, die mit
groBerem zeitlichem Abstand vorn Ereignis erscheinen. Die Wochenblatter gelten demge
maB als klassische H intergrundmedien. Aber wo hl doch zu Unrecht , denn auch die
augenblicksorientierten elekt ron ischen Medien sind du rchaus Hintergrundmedien. Ihr e
audiovisuelle Eindriicklichkeit pradestini ert sie geradezu als Biihne fiir Sach- wie fiir
Ereignishintergriinde. Wiirden sich diese Medien dem Genre starker nahern, so wiirde sich
vermutlich auch die Erwartungshaltung ihnen gegeniiber auf die Dauer verandern. Einige
Medien nenn en die H intergrundberichte ausdriicklich »aktueller Hintergrund«, Darin liegt
eine Unklarheit, denn nicht der Hintergrund ist aktuell , sondern es handelt sich urn
(H intergrund-)Informationen zu einem aktuellen Thema. Aktualitat ist jedoch ausschlieli
lich durch das temporare Int eresse des Mediennutzers an einem Thema definiert und nicht
etwa durch Augenblicklichke it des zugrundeliegenden Ereignisses.

Bei Karsten Renckstorf" finder man den H inweis, es sei fiir 58,8 v. H. der Teilnehmer
einer Befragung sehr wicht ig, innerhalb der Nachrichten im Fernsehen moglichst viel iiber
die Hintergriind e von politi schen Ereignissen zu erfahren. Nur 1,5 v. H . der Befragten
hielten politische H intergrundinform ationen fiir gar nicht wichtig. Wenn sich nur gut die
H alfre der Befragten fiir Hintergrundinforma tion aussprach, so ist dieser Anteil erstaunl ich
gering. O ffensichtlich ist die Berichterstattung iiber vordergriindige Aktualitaten einem
groBen Teil des Publ ikum s wichtiger als die vertiefende Darstellung.

Hintergrundinformationen wenden sich also insbesondere an Nutzer mit hohem Infer
mationsanspruch: an denjenigen, der aufgrund seiner berufl ichen Position auf eine beson
dere Q ualitat der Inform ation angewiesen ist; denjenigen, der Inform ationen eher wissen-
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schaftlich untermauert sehen rnochte: gewif auch an den, der iiber eine intensivere
intellektuelle Ausbildung verfiigt . Hintergrundberichterstattung trifft deswegen gerade bei
kritischen Geistern auf besonderes Interesse, wei! sie stets das Gefiihl haben, »Im Hinter
grund- (so lautet eine feste Rubrik in der »Frankfurter Rundschau«) wiirden die eigent
lichen Ereignisse vorbereitet, dart geschehe das wirklich Entscheidende, das sich dann 
erst mit einer zeitlichen Phasenverschiebung - in einer vordergriindigen Berichterstattung
ausdriicke .
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