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Uberschrifr darf den Text niche verfalschen, (4)
sie muB korrekt und unrniliverstandlich sein
und (5) sie sollre Lese-Anreiz bieren, Eine wahre
Kunst also, und nur wenige Oberschrifeen wer
den allen Aspekeen GenUge tun . Die Aueoren
liefern, nach verschiedenen Gesichespunkeen ge
ordner, eine Reihe von Beispielen, wie man es
runl ichsr niche machen sollte, Im ersten Teil
beschaftigen sie sich mit der inhalclichen Aus
sage der Oberschrife. Der Leser erfahn uber Fall
stricke wie die Vermischung von Nachriche und
Meinung durch tendenzielle Oberschriften. Mit
zahlreichen Beispielen auch aus den sogenann
ten Qualirarsblattern belegen die Autoren, daB
der implizite Kommentar in der Oberschrift
nicht selten ist.

Irn zweiten und umfangreichsten Teil werden
sprachliche Mangel von Uberschrifren unter die
Lupe genornmen. Sowohl Sprachverliebrheir als
auch Nachlassigkeit von Redakteuren werden an
Beispielen kritis iert, Hauflg machen die Autoren
Verbesserungsvorschlage . Irn dritten Teil geht es
urn die formale Aufmachung der Oberschrift.
Hier erfahrr der Leser, wie Unter- und Haupt
uberschrifr anzuordnen sind , wie mehrzeilige
Uberschrifren zu trennen sind oder welche Text
information von der Uberschrifr vorweggenom 
men werden soli.

Im vierten Teil gehr das Buch weg von Re
zeprvorschlagen fur bessere Oberschriften und
widmet sich der Rolle der Oberschrift in einem
breiteren Konrext, Die Autoren kritisleren , daB
Oberschriften in der Zeitung so gestaltet wiir
den, a1s gabe es kein Fernsehen, das am Vor
abend schon uber das Thema ber ichtet hat. Die
Gestaleung der Oberschrift rnuf berucksichri
gen, daB der Leser schon Vorwissen hat und die
Starke der Zeirung in der weiterfuhrenden Hin
tergrundinformation liegt, Bis hierher, kurz vor
Schlufi, hat das Buch reinen Rezeptcharakter,
Wie kann ich als Journalist eine gute Oberschrift
verfassen. Auf den lerzten Seiten problernatisie
ren die Autoren einen a1lzu professionellen Um
gang mit Oberschriften. Wenn »Aufmacher« Be
deutungsloses in den Mittelpunkt rucken , Lap
palien zu Skandalen machen, geringe Risiken
dramatisch uberbewerren, dann stellen die Auto
ren den Aufmacher grundsatzlich in Frage. Ihre
Darstellung kann man als Aufruf zur MaBigung
und Besonnenheit aufTassen. Dies ist im Zeital
ter wachsender Medienkonkurrenz und der da
durch entstandenen Skandalisierung vieler Ge
sellschaftsbereiche sicher notwendig.

Insgesamt ein lesenswerres, kurzweiliges

Buch. Der Gebrauchswetl fur den Zeirungsleser
isr vermuclich ebenso groB wie fur den Journa
listen. Unsauberke iten , Oberrreibungen und ver
steckre Kornmenrare werden einem nach der
Lekrure doch leichter bewullr. Schade, daB die
Auroren den Aspekt der Wirkung verhunzter
Uberschrifren, die ja nicht gerade selren sind ,
vollig ausklammern. Die einzige Wirkung, auf
die sich die Autoren bei der Darstellung bezie
hen, bedeuret, daB ein Journalist sich durch
schlechte Oberschriften im Kollegenkreis lacher
lich machen kann . Aber das ist - berUcksichtigt
man die offencliche Aufgabe des Journalismus
- sicher nicht das Wichtigste.

HANS-BERND BROSIUS, Maim

Albrecht NUrnberger: Datenbanken und Recber
che. Ein Handbuch ftir Journalisten und Doku
mentaristen. - Remagen-Rolandseck: Verlag
Rommerskirchen 1993 (= Reihe Journalismus &
Praxis), 256 Seiten , OM 38,90.

Gleich vorweg: Das frisch erschienene Buch von
dpa-Dokurnenrar Albrecht NUrnberger rnacht
Lust auf eine neue Dimension der Recherche .
Denn man weiB nach der Lekture , daB man
sehr viel mehr wissen konnte. Das isr der Antrieb
allen Fortschrirts, im JournaIismus wie in der
Wissenschaft .

Zur Gure des Bandchens gehorr , daB es die
augenblicklichen ZugrifTsmoglichkeiten auf
elekrronische Datenbanken so beschreibt , daB
keine unangemessenen IIIusionen enrstehen.
Wer sich jerzr aufmacht, wird sparer immer noch
zu den Pionieren der Datenbanknurzer gezahlr
werden. DaB die Universirars- oder Insritutsbi
bliorheken mit ihrem aufwendigen Management
auf Dauer durch zeit- und personalsparende
Elektronik erganzt, wenn nicht ersetzr werden ,
scheint nur noch eine Frage der Zeit. Die Zu
sammenarbeit von Archivaren und Rechercheu
ren wird sich sehr rasch intensivieren. 5000 Da
tenbanken in a1ler Welt sind schon jetzt fUr
jeden , der die elektronische Recherche be
herrscht, verfugbar , ob man nach geeigneter Li
teratur sucht oder aus Volltextdatenbanken gan
ze Artikcl anfordert.

NUrnberger nennt wichtige Datenbanken, er
lautert den Zugang und das Handling: Ohne
Lernen der Recherchemethoden und -sprachen
wird man erfolglos bleiben. Die technischen



»Dialekte« sind zurn Teil schwer versrandlich,
Selbst das besre menilgesteuerte Angebor warter
auf die richtigen »Deskriptoren«. Unterschied
liche Abfragesprachen (nichr nur englisch oder
deursch, sondern auch unterschiedliche engli
sche Kommandos) sind zu erlernen. Das Buch
gibt anhand einleuchtender Beispiele Tips fur
erfolgreiche Trunkierung (Wonabklirzung) und
schrinweises Einkreisen eines Problemfeldes.

Wahrend sich in der Wirtschaft die Daten
bankrecherche rasant verbreitet hal. hinkt der
Staat, hinken Rechts- und Gesellsch afiswissen
schaften und der Journalismus hinrerher, Es
steht eine Wandlung des Archivars und Biblio
thekars hin zurn Rechercheur zu erwarten. Die
Technik ist komfonabel und kann den wach
senden Wissensdurst loschen. Zwei Dinge aber
wird man beherrschen miissen: Ersrens das mas
sige Informationsangebot durch geschickte Fra
gesequenzen auf ein ubersichrliches MaB zu re
duzieren und umgekehn und - zweitens - bei
erfolgloser Anfrage neue Worte fur denselben
Sachverhalt zu finden.

Narurlich wird niemand erwanen, nach dem
Lesen der einpr:i.gsamen Beispiele den Umgang
mit Datenbanken gleich zu beherrschen. Denn
cines wird klar: Erst mtissen die technischen
Voraussetzungen stimrnen. Die gewlinschten In
forrnarionen per Tastendruck ins Buro zu holen
kostet naturl ich Geld. Mil Datex-J iSI es nicht
getan. Ohne Computer und Programme l:i.uft
nichts. Nurzungsvertrage mit den Anbietern
sind zu schlieflen. Die Recherchestunde iSI mil
DM 100,- bis DM 300 .- und der Ausdruck
der Dokumente mit DM 1,50 bis zu DM 35,
zu veranschlagen. Hier liegt die Chance der Uni
versiraten: als Servicestationen fiir Wissenschafl
und Journalismus zu dienen.

Der Oberblick uber die Geschichte der Pres
searchive zeigt deutlich den Aufstieg der Archi
vare von den Kellerkindern zu den »Konigen
des modernen investigariven Journ alismus.

In den »Werkstall«-Kapiteln. die erfahrene
Praktiker (von FAZ bis ZDF) beisteuern, erhalr
man Einblick in die Berufswelt der dokumen 
rarischen [ou rnalisten. Auch das Auffinden von
Bildern, Filrnen, Os'Ionen flir die Fernseh- und
Radioberichrersrauung wird gezeigt.

Dabei richter sich der Band, der in der vom
Leipziger [ournalisrik-Professor Michael Haller
herausgegebenen Praxis-Reihe erschienen ist,
nicht nur an Journalisten - die werden verrnut
lich am zogerlichsten reagieren - , sondern auch
an Archivare und Dokumentare, vor allem wohl
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an die nachwachsende Generation der »Re
search-[oumalisten«, die bislang nur an den
Fachhochschulen Darmstadt und Potsdam ein
entsprechendes Volonrariat machen konnen ,

Eine kurze Beschreibung der »anzapfbaren«
weltweiten Datenbanken, Adressen von An
sprechpannern und eine Literaturliste machen
das Buch zu einem brauchbaren Kompendium .
Es fulIl eine Liicke.

EDUARD W. P. GRIMME, Aichach

Walter Homberg/Heidle Guilino (H rsg.): Ein
Tag im Leben. Reponagen junger journalisten.
- Mlinchen: VerlagOlschlager 1993 , 115 Seiten,
DM 20,-.

Der drarnarurgische Einsrieg am Anfang iSI ent
scheidend. Fesselnd soli »sie« sein, lebensecht
und obendrein spannend geschrieben. So und
ahnlich versuchen journalistische Fachbiicher
und auch journalisren zu erklaren, was unter
einer gelungenen Reportage zu verstehen ist, Die
Reportage gilt als die »Konigsdiszlplin« unter
den journalistischen Stilformen, die vom Jour
nalisren viel Sachwissen und Einfuhlungsvermo
gen in die jeweilige Thematik verlangt. 22 an
gehende journalisten, die an der Katholischen
Universitar Eichstart am Diplorn-Srudiengang
Journalistik teilnehmen, haben als ihr »Lehr
stuck- cine Reportage abgeliefert.

1m Mittelpunkt der einzelnen Geschichten
steht jeweils eine Person. deren Alltag eingefan
gen und erzahlt wird. Daraus ergibt sich die
Beschreibung einer bum zusammengewiirfehen
Palette von unrerschiedlichen Personentypen
und Charakteren: Man bekornrnt Einblicke in
das Leben von Tursrehern, Krankenschwestern,
Clowns. Behinderren, Klosrerbrudern, Tauben
zuchtern , etc. Beim Lesen kampft man sich
durch mehr oder weniger interessante Lebens
laufe, die aile drarnarurgisch »ahnlich- aufgebaUl
sind: Irgendwie und irgendwo hal man diese
Art von Geschichten schon gelesen, von der ge
plagten [ung-Mutter, der niemand zutraut, Ver
antwortung zu ilbernehmen. vom Kapuzinerbru
der, der sich urn Obdachlose kurnrnert . Nach
der fUnften Geschichte weill man - auch wenn
kein direkter Zusammenhang zwischen den ein
zelnen Reportagen besteht - wie die zwanzigste
aufgebaul iSI bzw. endet. Die Auroren unterlie
gen oft der Versuchung, soviel Informationen




