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WirtschaftsjournalismUS

Zur Fundierung einer rezipientenorientierten Wirtschaftsberichterstattung

Winschaftsberichterstattung konnte als Schnittmenge der Teilsysteme Winschaft und
Massenmedien eine zentrale Bedeutung innerhalb der Berichterstammg erlangen und fiihrt
doch bestenfalls ein Dornroschendasein. Der Wirtschaftsteil aktueller Massenmedien stoBt
auf ein geringes Rezipienteninreresse", andererseits zeigt die haufig schlechte raumliche
und zeitliche Plazieruni des Winschaftsteils, daB die Wirtschaftsberichterstattung im
Marketing von regionalen Tageszeitungen eine bestenfalls unrergeordnete Rolle spielt, und
schlieBlichscheint Winschaftsjournalismus kein Thema fUr die Publizisrik- oder journali
stikwissenschaft zu sein.'

1m folgenden geht es mir darum, aus primar wirtschaftswissenschaftlicher Sicht die
Besonderheiten des Ressorts Wirtschaft zu analysieren und Folgerungen fUr den Wirt
schaftsjoumalismus abzuleiten . Zuvor erscheint es norwendig, zur Funktion joumalisti
scher Aussagenproduktion generell Stellung zu nehmen, urn einen - allerdings spezifisch
winschaftswissenschaftlich fundierten - normativen Grund zu legen.

Als Wirtschaftsjournalismus bezeichne ich die Aussagenproduktion in akruell berichten
den Massenmedien,

o deren Gegenstand das System Wirtschaft und Wirtschaftspolitik ist, in dem die
Entscheidungen iiber die Allokation der Ressourcen, iiber Produktion, Distribution,
Konsum und Vermogensbildung in geld- und realwirtschaftlicher Dimension getroffen
werden und Wirkungen entfalten;

o deren Gegenstand die Okonomik - also die individuelle und/oder gesellschaftliche
Kosten-Nutzen-Analyse - anderer Teilsysteme ist, wie z: B. Gesundheit, Bildung, Freizeit,
Kulrur, Landesverteidigung usw.;

o deren Gegenstand die okonomischen, also auf den MaBstab des Geldes reduzierbaren
Wirkungen von Ergebnissen und MaBnahmen sind, z. B. Kosten- und Einkommenseffekte
von UmweltschutzmaBnahmen oder eines Musikiestivals."

Diese sehr weit gefafste Definition ist partiell normativ, faktisch beschrankt sich die
Wirtschaftsberichterstattung im wesentlichen auf das System der Wirtschaft und der
Winschaftspolitik.

In Teilen gelten die folgenden Ausfiihrungen fiir den Wirtschaftsjoumalismus insgesamt,
in Teilen eher fiir Druckmedien. Auf medienspezifische Probleme des Wirtschaftsjourna
lismus kann ich im Rahmen dieser Darstellung nicht eingehen.!

1. ZUR FUNKTION JOURNALISTISCHER AUSSAGENPRODUKTION

journalismus benotigt eine Funktionsnorm oder zumindest eine Art Selbsrverstandnis, das
mit der Offentlichen Aufgabe der Massenmedien nur einseitig beschrieben ist und mit der
Entdeckung des Marketing fUrZeitungen und Rundfunk" ins Wanken geraten sein diirfte.

Die Wirtschaftswissenschaft hat ihre Uberlegungen iiberwiegend und schon lange auf
die Annahme gestiitzt, daB joumalistische Aussagenproduktion - im Spektrum zwischen
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Offentlich und privat angesiedelt - iiberwiegend ein privates Gut ist und damit individuell
motivierten und zurechenbaren Nutzen stiftet und stiften sollte. Die Elemente dieses
Nutzenbiindels diirften im wesentlichen sein: Gesprachsstoffangebor, Unterhaltung,
Orientierungshilfe, Beratung in der Lebensfiihrung und eine Servicefunktion, also indivi
duell verwertbare Informationen. Dies setzt zugleich Verlalilichkeit der Aussagenproduk
tion voraus, um dem Leser eigenen Rechercheaufwand und Kosten aufgrund von Falsch
informationen zu ersparen.

Dauerhaft kann die Wissenschaft letztlich indes nur die Marktmethode - Marktanalyse,
Produktplanung und organisierte Qualitarskontrolle - und das Ziel Rezipientenorientie
rung akzeptieren. Die karge Norm, wirtschaftlich gemiiB den Konsumentenpraferenzen zu
produzieren, kennt ja gerade keine Ergebnisnorm, auch keine Ergebnisnorm fiir die
journalistische Aussagenproduktion. Die Frage der Qualitat joumalistischer Arbeit, publi
zistikwissenschaftlich haufig in Dimensionen von Vielfalt und Objektivitat gedacht, stellt
sich wirtschaftswissenschaftlich gedacht nicht auf einer objektiven Ebene. Sie wird zur
Beanrwortung an die Rezipienten verwiesen.

Allerdings verkennt die Wirtschaftswissenschaft nicht die Mangel (Marktversagen), die
die Marktproduktion journalistischer Aussagen aufweist. " Positive oder negative Foigen

einer Berichtersrattung werden dem Urheber in der Regel nicht zugerechnet und konnen
ihm auch nicht zugerechnet werden. Damit existiert ein erhebliches MaB an externen
Effekten. Zum anderen ist es gewiB erlaubt, Konsumentenignoranz in relativ groBem
Umfang zu vermuten: Rezipienten konnen die Qualitat einer Berichterstanung iiblicher
weise schlechter beurteilen als die Qualitat anderer Konsumgiiter, und »Warentests«, die
die Orientierung erleichtem, existieren niche, Die Konsequenz kann nur ein Hochstmaf an
Sorgfalt in der Stellvertreterrolle des journalisten sein.

Inwieweit die Massenmedien auch ein offentliches Gut produzieren, laBt sich erst
entscheiden, wenn feststeht, welches die Funktion der Massenmedien fiir die Offentlich
keit ist, Wenn offentliche Meinung produziert wird, die in liberaler Sicht dann die
»voriibergehend verfestigte Ansicht des Richtigen, die gewisse Kontrollen der subjektiven
Vernunft und der offentlichen Diskussion durchlaufen hatte-", zum Ausdruck bringt, oder
die Themenstruktur des gesellschaftlichen Kommunikationsprozesses institutionalisiert
wird", oder die Funktionsweise der parlamentarischen Demokratie verbessert wird, dann
hat joumalistische Aussagenproduktion auch alle Eigenschaften eines offentlichen Gutes,
eines Cutes, von dessen Nutzung man Nichtkaufer nicht ausschlieBen kann (Nichtaus
schlufl), dessen Nutzungsumfang sich nicht bestimmen liiBt (Nichtoptionalirat), und
dessen Nutzung die Konsumrnoglichkeiten anderer nicht beschrankt (Nichrrivalirat).

Anders als bei den klassischen Lehrbuchbeispielen fiir offentliche Gurer, dem Leucht
turm und der Landesverteidigung, bei denen die Produktion fur die Funktionsfahigkeit
ausreicht, setzt die funktionsfahige Produktion der offentlichen Meinung voraus, daB die
joumalistische Aussagenproduktion auch konsumiert wird. Produktion ohne Konsum
bewirkt nichts. Daher ist der privat motivierte Konsum journalistischer Aussagenproduk
tion notwendige (allerdings nicht hinreichende) Bedingung fiir die Produktion der offent
lichen Meinung, und es erscheint auch von daher Iolgerichtig, mit einer starkeren Rezipien
tenorientierung des Journalismus gleichzeitig die offentliche Aufgabe besser zu erfiillen.
Dies durfte insbesondere fur den Wirtschaftsjournalismus gelten : Einerseits ist die Einsicht
in okonomisch-gesellschaftliche Zusammenhiinge fiir die Funktionsweise einer Gesell-
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schaft zentral , andererseits das Interesse an abstrakten Wirkungsahlaufen gering. Hier ware
das Vehikel individuell zurechenbaren Nutzens erwa konkret nutzbarer Ratschlage fur die
ragliche Lebensfiihrung in besonderer Weise einzusetzen.

2. BESONDERHElTEN DES RESSORTS WIRTSCHAFf

Die Bedeutung der Wirtschaft fur das soziale Befinden der Menschen ist im Vergleich zum
Objekt anderer Ressorts in den Medien als sehr hoch einzuschatzen.

Der Mensch verwendet einen groBen Teil seiner Zeit fur Einkommenserwerb und
Konsumaktivitaten, der Mensch finder in seiner Arbeit und seinen Konsumaktivitaten
einen groBen Teil seiner Verwirklichung, ganz allgemein steht der einzelne als Arbeiter, als
Konsument, als Sparer, als Steuerzahler und Transferleisrungsempfanger mit dem System
Wirtschaft in vielfaltigen Interaktionen, und seine Integration in das System Wirtschaft ist
fur den einzelnen von existentieller Bedeutung. "Wirtschaft geht jeden an«lO, und - so ware
zu erganzen - in umfassender Weise. Daraus folgt eine groBe potentielle Verhaltensrele
vanz der Wirtschaftsberichterstattungl 1 und die Moglichkeit, diese als Aufhanger fur die
individuell motivierte Nutzung zu verwenden.
2.1. Dieprivi/egierte Position der Wirtschaft

Das Teilsystem Wirtschaft trifft mit seinen Allokations-, Produktions- und Distribu
tionskalkiilen einen groBen Teil der wesentlichen Enrscheidungen einer Gesellsehaft, die
zumindest in kapitalistisehen Markrwirtschaften - geeignet sind, den anderen Teilsystemen
ihren Entfaltungsbereich vorzugeben.V Eine gute Wirtsehaftsentwieklung - vor allem
gemessen am Niveau der materiellen Wohlfahrt und dem Stand gesamtwirtsehaftlieher
Beschaftigung - liegt damit im Interesse sowohl der Gesellsehaft als aueh der Politik und
der Wirtsehaft .

Weil es niche moglich ist, eine gesellschaftlieh befriedigende Unternehmensfuhrung
politisch zu produzieren, muB sieh die Politik damit begniigen, die norwendigen Anreize
fUr eine befriedigende Wirtschaftsenrwicklung sicherzustellen und den Veneilungsinteres
sen der Produktionsminelbesirzer Priorirat zuzugesrehen. In der Forderung naeh "giinsti
gen Rahmenbedingungen« vertritt die Wirtschaft dann nieht nur eigene Interessen, son
dern kann behaupten, Sachwalter der Wohlfahrt der Gesellsehaft zu sein.':' Damit stoBt
eine sieher aueh in Wirtsehaftsredaktionen vorhandene Bereitschaft zu kritiseh reflektie
render Berichterstattung an eine Grenze: an die Einsieht ihrer Punkrionslosigkeit, jeden
falls dann, wenn es urn die kritisehe Reflexion bestehender Verteilungsstrukturen geht.
Okonomen sehen die -Sachzwange« sicher deutlieher als Vertreter andere Disziplinen und
sind eher bereit, sie zu akzeptieren. Dies kann dazu beitragen zu erklaren, warum die
Wirtsehaftsressorts der Medien im allgemeinen eine relative Neigung naeh »rechts«
haben!", im Gegensatz zu den Ressorts Kulrur und Politik, wo kritische Aufklarung noch
Wesentliehes bewirken mag.IS

Die sinnvolle Konsequenz ist nicht Verzicht auf kritische Aufklarung im Wirtsehaftsteil ,
aber doch eher Verzieht auf generelle kritische Aufklarung iiber allgemeine wirtschafts
politische Zusammenhange und eine Hinwendung zu individuell umsetzbarer Aufklarung
iiber Reehte und Handlungsmoglichkeiren des Rezipienten in seinen Rollen.
2.2. Die Komplexitdt der Wirtschaft .

Die Wirtschaft ist ein besonders komplexes System, allgemein gekennzeichnet durch die
generelle Interdependenz alIer okonomischen Variablen. Das arbeitsteilige System, die
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Trennung von Produktion und Konsurn und die abstrakte Umformung von Produktion in
Bediirfnisbefriedigung iiber das Geld"; kann gedanklich im Mikrobereich nur im sehr
allgemein formulierten Walras-Modell gefaBt werden. Auch im Makrobereich gelingt es
nur sehr rudirnentar, die KreislaufgesetzmaBigkeiten modellhaft deutlich zu machen . Das
Teilsystem Wirtschaft ist erheblich ausdifferenziert, durch einen hohen Grad an Autono
mie gekennzeichnet und bildet »eigene Werte, eigene Zwecke, Normen, Rationalitatskrite
rien und eigene Abstraktionseinrichrungen- .V

Aus der allgemeinen Interdependenz folgt die Langfristigkeit der Wirkungen von
Ereignissen und MaBnahmen , das erhebliche AusmaB von Unbestimmtheit und Unsicher
heir, das der Laic in diesem Bereich nicht vermutet und nicht leicht akzeptiert, und die oft
iiberraschend wirkenden Gegenreaktionen und Feedbacks, die selbst iiber die Wirkungs
richtung von MaBnahmen bisweilen keine gesicherte Prognose zulassen. Redliche Aus
sagen im Bereich der Okonomie miissen in der Regel so vage, so kond itional und so
vorsichtig sein, wie sie z. B. der Sachverstandigenrat zu formulieren pflegt, Der nicht
sachkundige Leser erwartet indes die Logik der Monokausalitat und setzt den journalisten
damit zusatzlich zu den Zwangen aus Raum- und Zeitbeschranktheit einem Erwartungs
druck aus, dem zu folgen ihm verlockend erscheinen muB.
2.3. Die Deckung desSystems Wirtschaft mit dem Gegenstandder Wirtschaftswissenschaft

Der Bereich der Wirtschaftsberichterstattung deckt sich mit dem Gegenstand der Volks
und Betriebswirtschaftslehre recht gut, fast zu gut, denn die beklagte Verengung der
Wirtschaftsberichterstattungl 8

, der Verzicht auf Themen aus der Arbeitswelt und dem
Verbraucheralltag oder der lokalen Wirtschaft findet seine Emsprechung in der verengten
Forschungs- und Lehrperspektive der Wirtschaftswissenschaften. Mit dieser Kongruenz ist
auch das Objekt der Wirtschaftsberichterstattung relativ stark von abstrakten wissen
schaftlichen Konzepten, von Theorien, Paradigmen und Paradigmenwechscln gepragt, und
die wissenschaftlich begriindete Fachsprache findet Eingang in die Wirtschaftspraxis und
den Wirtschaftsjournalismus.

Damit sind die Wirtschaftswissenschaften vor allem implizit Bestandteil der Wirtschafts
praxis, und Wirtschaftsjournalismus ist vor allem implizit auch Wissenschaftsjournalismus.
Die Medien berichten iiber die Anwendung und die Anwendungsergebnisse wirtschafts
wissenschaftlicher Erkenntnisse, z. B. iiber monetaristisch gepragte Angebotspolitik, tiber
die neuklassische Wettbewerbsfreiheit oder neuere Managementtechniken, allerdings
weniger iiber die wissenschaftliche Entdeckung per se.'?
2.4. Fachjournalismus

Wirtschaftsjournalisten sind uberwiegend wirtschaftswissenschaftlich ausgebildet. Dies
ist auf den ersten Blick sinnvoll, denn Sachkompetenz gilt zu Recht als norwendige
Voraussetzung fur eine fundierte Berichterstattung, Aber das Srudium der herrschenden
Wirtschaftswissenschaft liberaler Pragung ist zugleich geeignet, Denkweisen zu vermitteln,
die die Erfiillung journalistischer Aufgaben erschweren.

Zunachst bewirkt die relativ groBe Hornogenitat der Ausbildung eine gewisse Einheit
lichkeit des Wissens und der Denkhaltungen, die Meinungsvielfalt und fruchtbare Kontro
versen innerhalb der Wirtschaftsberichterstattung nur selten entsrehen laBt.20 Zum zweiten
pragt das Walras-Modell des allgemeinen Gleichgewichtes die Vorstellung, Wirtschaft sei
ein System von Variablen, die sich scheinbar von selbst bewegen. i! Der Blick auf die
Akteure der Wirtschaft, auf Arbeiter und Konsurnenten, auf Unternehmen und Haushalte
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wird damit schon im Mikrobereich verstellt, Instirutionen werden vernachlassigt. Mithin
nutzt die Winschaftsberichterstattung Kategorien, an denen der Leser sich orientieren
konnte, wei! er mit ihnen konkrete Vorstellungen verkniipft, zunachst einmal per se nicht.
Diese Tendenz, von bekannten Lebensbereichen wegzufUhren, wird verstarkt durch die
makrookonomische Analyse der Funktionsweise der Volkswinschaft, die in abstrakten
Globalkonzepten wie Realzins, Reallohn oder Beschaftigung argumentiert, einen Bezug
zur regionalen, lokalen oder personalen Ebene indes nicht herstellen kann. SchlieBlich
verstellt auch die herrschende Betriebswinschaftslehre, deren Erkenntnisobjekt die Unter
nehmung und deren Blickrichtung die Optimierung ist, zunachsr einmal andere denkbare
Perspektiven der Berichterstattung iiber Unternehrnen.F Generell entwickelt das Wettbe
werbskonzept, das grundlegende Steuerungsprinzip marktwirtschaftlicher Ordnungen,
eine Tendenz, »den Machtigen und Starken . . . eher Rechtfertigung zu liefem als den
Schwachen Beistand".23 Eine solche Sozialisation durch das Studium der herrschenden
Wirtschaftswissenschaften, die in den erwahnten Ebenen eher die Berufsrolle des ]oumali
sten erschwert, erfordert eine Gewichtsverlagerung in der Ausbildung zurn Wirtschafts
joumalisten, in der die joumalistische Kompetenz die gleiche Wertigkeit wie die Fachkom
petenz haben sollte.24

3. KONSEQUENZEN EINER REZIPIENTENORIENTIERTEN

WIRTSCHAfTSBERICHTERSTATfUNG

Die Marktorientierung der Berichterstattung und die Besonderheiten des Systems Wirt
schaft ergeben einige Konsequenzen fiir Konzeption, Recherche, Auswahl, Darstellungs
weise und die Moglichkeiten der Reduktion von Komplexitar.
3.1. Konzeption der Wirtschaftsberichterstattung

Unter Konzeption der Berichterstattung verstehe ich die Festlegung der Zielgruppen
und der beabsichtigren Funktion der Berichterstattung, also die personale und funktionale
Zielvorstellung der Aussagenproduktion. Wichtig ist es, zunachst einrnal eine Konzeption
zu fonnulieren; einerseits, urn den Rezipienten die Orientierung zu erleichtem, anderer
seits, urn Anhaltspunkte fUr eine organisierte Qualitatskontrolle zu gewinnen. Defizite in
diesem Bereich existieren nicht bei den groBen iiberregionalen Tageszeitungen. Deren
Winschaftsberichterstattung ist personal auf die Zielgruppe der Fiihrungskrafte in Unter
nehmen, Verbanden und Verwaltung zugeschnitten, denen sie funktional Informationen
als allgemeine Entscheidungsgrundlage liefert .25 Die Ansicht, der Winschaftsteil dieser
Zeitungen sei einseitig auf die Interessen der Winschaft und der Kapitalbesitzer zuge
schnitten/", kann man daher nur als Beschreibung, nicht als Kritik akzeptieren.

Defizite in konzeptioneller Hinsicht sind indes bei regionalen Tageszeitungen zu
vermuten.i/ Die personale Zielvorstellung ist erkennbar nicht der durchschnittliche Leser,
sondem der mannliche Kapitalbesitzer. Hier konnte die Information viel starker auf den
durchschnittlichen Leser und die durchschnittliche Leserin zugeschnitten werden, die
nicht nur Kapitalbesitzer, sondem auch Konsumenten, Arbeitnehmer, Sparer, Kreditneh
mer, Steuerzahler oder Transferzahlungsempfanger sind.

Die funktionale Zielorientierung entspricht haufig noch der eines Generalanzeigers. Die
konsequente Marktorientierung erfordert indes, den personlichen Nutzen der Aussagen
produktion fur den Leser in den Vordergrund zu stellen. Die Redaktionen konnten sich
darum bemiihen, die groBe Bedeutung winschaftlicher Vorgange fUr die okonomischen
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Rollen der Leser deutlich zu machen, Wirkungen auf einzelne Rollen aufzuzeigen,
Handlungsmoglichkeiten, Problernlosungen und Orientierungen anzubieten und
Gesprachsstoff zu liefern. Die groBe, tagliche potentielle Bedeutung fiir das wirtschaftliche
Verhalten ware zu nutzen und schlieBlich der Forderung nachzukommen, daB die Bericht
erstattung mehr Orientierungshilfe durch erkennbare Positionierungen im Meinungs
dschungelleistet, start immer wieder das Potpourri bekannter Statements zu servieren.P

Das Prinzip der Arbeitsteilung kann die norwendige Abgrenzung zur Verbraucherbera
tung, Steuerberatung oder Rentenberatung usw. ziehen : Den tagesaktuell berichtenden
Massenmedien kommt die Aufgabe zu, aktuelle Tips zu geben, allgemeine Trends zu
beschreiben und iiber prinzipielle Zusammenhange zu berichten. So konnten die Zeitungen
z. B. aktuell iiber cine unmiuelbar erwartete oder vollzogene Anderung des Diskontsatzes
berichten, die Wirkung einer Zinsanderung auf das Kursniveau der Wertpapiere beschrei
ben und cine Einordnung bestehender Zins- und Kursbewegungen in einen allgemeinen
Trend geben. Konkrete Kauf- oder Verkaufsberatung miiBte Finanzinstirutionen oder
Finanzblattern iiberlassen bleiben.

Die Marktorientierung der Berichterstatrung wird hier als Tendenz formuliert, die es zu
verstarken gilt. Daneben bleibt der Berichterstanung die Erfiillung der offentlichen
Aufgabe. Fiir die Wirtschaftsberichterstattung begriindet die Bedeutung und die privile
gierte Stellung der Wirtschaft insbesondere cine Ausdehnung der Kontrollfunktion - die ja
iiberwiegend politisch gedacht ist - auf die Wirtschaft und hier speziell auf den im
WenbewerbsprozeB weniger direkt kontrollierten Entscheidungsbereich. Grundsatzlich
gilt die Wirtschaft als durch den Weubewerb hinreichend kontrolliert, aber dies trifft nur
fiir die Produkt- und Preispolitik zu. Entscheidungen im Bereich der Standorrwahl, der
Produktionstechnik, der Arbeits- und Betriebsorganisation oder der Entgeltstrukruren
werden durch Konkurrenz und Nachfrage nicht direkt kontroUiert. Offentlichkeit sollte
helfen, die Rationalitat der Entscheidungen in diesen Bereichen zu erhohen,

Die KontroUfunktion ware weiterhin auszudehnen auf den Bereich der Wirtschafts
wissenschaften, die ihre Erkenntnisse bisweilen mit einem betrachtlichen Ausmaf an
Kiihnheit prasentieren und andererseits mit ebensoviel Blindheit drangende Fragen der
Gegenwart und der Zukunft ignorieren. So findet die Diskussion iiber den EinfluB des
technischen Fortschritts auf die Beschaftigung weitgehend in den Massenmedien stan,
wahrend die Wirtschaftswissenschaften iiber das Konzept der rational en Erwartungen oder
der rationalen Ignoranz rasonieren.

Konzeptionell ware zu beriicksichtigen, daB das Wirtschaftsressort starker als andere
klassische Ressorts auf Elemente des Wissenschaftsjournalismus zuriickgreifen kann und
muB. Kann, weil in der Person des Wirtschaftsjournalisten in der Regel wissenschaftlich
fundierte Transferstrukturen vorgegeben sind und Beriihrungsangste und Verstandnis
barrieren nicht zu vermuten sind. MuB, weil die Wirtschaftswissenschaft als Sozialwissen
schaft nie endgiiltig Theorien als wahr oder falsch klassifizieren kann, die praktische
Wirtschaftspolitik mithin auf einem schwankenden theoretischen Fundament steht, dessen
Raum-Zeit-Gebundenheit deutlich zu machen ware, urn eine KontroUe der Paradigm en
und Paradigmenwechsel zu vertiefen,

SchlieBlich erwachst der Wirtschaftsberichterstattung konzeptionell die Aufgabe, quasi
gegen de~ Strich der Wenbewerbsidee die Interessen der im WenbewerbsprozeB Unter
legenen zu artikulieren. Kritische Aufklarung miiBte vor allem die Macht als Folge und
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Ursache von Einkommens- und Vermogensverteilung der Vorstellung der leistungs
begriindeten Ungleichheit gegeniiberstellen. Die Einsicht in die Funktionalitat der
Ungleichheit ware bereits ein Fortschritt gegeniiber der gegenwartig praktizierten Bericht
erstattung.
3.2. Recherchefeld der Wirtschaftsberichterstattung

Eine dem Offentlichen Sektor vergleichbare Informationspflicht besteht in der Wirtschaft
nicht . Das Publizitatsgesetz und die Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes iiber den
Inhalt von JahresabschluB und Lagebericht einer Unternehmung bieten in Aktualitat und
Umfang auch nicht naherungsweise Ersatz . Von den Unternehmen zu fordern, freiwillig
umfassend zu informiererr'", mag sinnvoll sein, doch bliebe eine solche Information stark
interessengebunden und wird bezeichnenderweise auch bevorzugt a1s Methode zur Ver
besserung der Offentlichkeitsarbeit aus der Sichr der Unternehmen vorgeschlagen. SchlieB
lich besteht fiir die Unternehmen als wesentlichem Teilsystem der Wirtschaft ein erheb
liches und partiell sicher berechtigtes Interesse, unternehmungsbezogene Informationen
der Konkurrenz vorzuenthalten. Daraus folgt und dies wird durch Untersuchungen
bestatigr'", daB der InformationsfluB aus den Unternehmen fast ausschlieBlich von den
Unternehmen selbst bestimmt wird .

Ober diese Schwierigkeiten hinaus wird die Verwertung selbst recherchierter Informa
tionen insbesondere aus dem Unternehmensbereich - und damit die Recherchemotivation
- durch die rnoglicherweise weitreichenden finanziellen Folgen der VerOffentlichung nicht
gerade gefordert, Zwar ist auch fiir den Bereich der Wirtschaft zwischen dem Recht der
Offentlichkeir auf Informationen und dem Recht am Unternehmen abzuwagen, doch
begriinden Richterrecht und das Prinzip der Giiterabwagung im Einzelfall Unsicherheiten,
die eine Zeitung vor einer Veroffentlichung leicht zuriickschrecken lassen. Eine nahelie
gende Konsequenz ware die Erprobung neuer Recherchemethoden. Da die Pressefreiheit
die rechtswidrige Beschaffung auch zutreffender Informationen nicht deckt , ist die legale
praktische Betriebserfahrung eines Winschaftsredakteurs besonders wichtig. Damit
bestiinde wenigstens die Chan ce, die Recherche auf die vernachlassigten Felder Organisa
tionsstruktur, Betriebsfiihrung, Absatzpolitik und Personalwirtschaft auszudehnen; die
Bereiche Kostenstrukrur, Planung, Investition und Finanzierung diirften hingegen ver
schlossen bleiben.

Der Marktlogik folgend ware es insbesondere wichtig, das Recherchefeld auf die
Erkundung der Informationswiinsche der Rezipienten auszudehnen, die - wie z. B. bei der
WDR-Sendung -Hallo O-Wagen« von Carmen Thomas - die Themen der Aussagen
produktion liefern konnen und fiir eine ressortbezogene Erfolgskontrolle un~erzichtbar

sind. Hier ist zu vermuten, daB die Wirtschaftsberichterstattung auszudehnen ware auf die
Okonomik anderer Teilsysteme der Gesellschaft, z, B. der Bildung, Gesundheit, Freizeit
oder Kirchen, Gewerkschaften und Parteien, deren Funktionen, deren Opportunitats
kosten und Enrage fiir die Rollenausiibung des einzelnen von eminenter Bedeutung sind.
Vermutlich miiBten die Massenmedien auch die Raumbezogenheit der wirtschaftlichen
Ereignisse deutlicher herausstellen. So ist jeweils die regionale oder lokale Implikation z. B.
der EG-Integration (1st die kommunale Wirtschaftsforderung umzugestalten? Kann sich
die ortsansassige Speditionsfirma im Markt behaupten?) oder des Sanierungsfalls »Neue
Heimat« (Welche Wohnungen sind in der Region betroffen?) fiir den einzelnen von
zentraler Bedeutung.
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Der Kontrollfunktion als Teilbereich der offentlichen Aufgabe entsprechend ware das
Recherchefeld starker auf die Wirtschaft als Wissenschaft auszudehnen, deren Bedeutung
fiir das Wirtschaftsressort groBer ist als die Bedeutung der Wissenschaft [iir die anderen
klassischen Ressorts." Generell bestehen mithin Chancen und Risiken des Wissenschafts
journalismus speziell im Winschaftsressort. Wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnis flieBt
indes eher implizit in die aktuelle Berichterstanung ein, als BeurteilungsmaBstab und Initiator
neuer Ansatze in Wirtschaftspolitik und Unternehmensfiihrung." Hier hat die Wirtschafts

wissenschaft eine wichtige Punktiorr' ", wenn auch ihr Glanz entschieden verbl aflt ist."
Norwendig ware es, die Recherche auf diese - der praktischen Wirtschafts- und Betriebs
polit ik zugrundeliegenden - Theorien auszudehnen, ihre Raum-Zeit-Gebundenheit und Ent
stehungsgeschichte nachzuweisen und dem Rezipienten deutlich zu machen.
3.3. Nachrichtenauswahl

Es ist niche moglich , die iiblichen Kriterien der Selektion und Verarbeitung von
Nachrichten und Themen fiir den Bereich der Winschaft unmodifiziert zu iibernehmen.
Genau genommen konnen sie iiberhaupt nicht iibernommen werden, da sie bestenfalls ad
hoc plausibel und verniinftig erscheinen; eine publizistikwissenschaftliche Fundierung
steht noch aus. Es ist lediglich untersucht worden, we1che Kriterien die Praxis fiir die
Nachrichtenauswahl verwender'" , zu verwenden glaubr'" und zu verwenden vorschreibt.V
Geht man aber einmal von einer so1chen Liste aus, so sind wichtige Regeln fiir das
Wirtschaftsresson nicht geeignet oder nur beschrankt und modifiziert zu verwenden.

Das Kriteriurn der Aktualitat, das fiir die Praxis bestimmende Merkmal der Nachrich
tenauswahl, ist fiir den Bereich der Winschaft sinnvoll nur sehr begrenzt tauglich. Weil
Wirtschaft komplex und als eher langfristiger ProzeB angelegt ist, kulminiert sic nur
sporadisch in Tagesaktualitaren. Umgekehrt ist das aktuelle Ereignis nur selten von
wirklicher Bedeutung, und es muB fiir den nicht Iachmannisch gebildeten Leser erklart
werden. Wenn die Bundesbank z: B. ankiindigt, sie plane ein Wachstum der Geldmenge
urn x v . H. , wird die Wirkung sich erst im Laufe des Jahres entfalten, wobei sich die
mogliche Betroffenheit dem Rezipienten ohne Erlauterung nicht erschlielit, Dagegen
sprechen N achr ichten im Bereich der Ressorts Politik, Sport oder Lok ales haufiger ohne
weitere Erklarung fiir sich. Daraus folgt, daB das Aktualitatskriterium zumindest nur
selten isoliert anzuwenden ist.

Das Krit erium der Thematisierbarkeit finder im Bereich der Wirts chaft nich t leicht eine
Entsprechung. Je mehr ein Ereignis den kommunikativen Bediirfnissen der Massenmedien
von sich aus - also ohne zusarzliche Bearbeitung - entgegenkommt, desto eher ber ichten
sic dariiber. Eine solche Eignung wird immer dann gegeben sein, wenn die Information
ereignisbezogen, anschaulich, eindeutig, einfach, konkret, prazise und zeitpunktbezogen
ist. Dies wird im Bereich der Wirtschaft eher selten sein - - Q uellensreuer« oder »Milch
quorenregelungen« entsprechen den Anforderungen an cine leichte Thematisierbarkeit
sehr viel weniger als der »Abstieg von Schalke 04«. Die generell schlechte Thernatisierbar
keit fiihrt dann zu einer der Bedeutung nicht entsprechenden Haufigkeitsverteilung von
behandelten Themen , die medienspezifisch ausgepragt ist.38 Eine so1che Ungleichgewich
tigkeit - gemessen an der Bedeutung fiir den einzelnen oder die Gesellschaft - durfte sich
allerdings in allen Ressorts finden lassen. Fiir die Winschaftsbericht erstattung folgt
hieraus, daB besondere Anforderungen an die Bearbeitung der Themen zu stellen sind : Die
Redaktion muB das Konkrete, das Anschauliche, das Einfache produzieren.
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Auch das Kriterium der Unterhaltsamkeit laBt sich im Bereich der Winschaft nicht
einfach anwenden, denn die iiblichen, den Unterhaltungswert eines Ereignisses pragenden
Elemente - Prominenz des Handlungstragers, Dramatik, Emotional itat, Kuriositat, Sex
und Konflikt - tauchen in der Winschaft nur selten auf. Generell ernpfiehlt es sich, die
sparlichen Moglichkeiten , die die Winschaft an Unterhaltungswert bietet, intensiv zu
nutzen. In diesem Zusammenhang ist die Methode der Personalisierung zu beurteilen, Hier
sollte man unterscheiden zwischen der Personalisierung eines abstrakten Ereignisses, z. B.
Arbeitslosigkeit (Herr V. wird arbeitslos ...), zwischen der Personalisierung einer Hand
lung, bei der die Handlungstriiger richtig benannt werden (der Leiter der BeschluBabtei
lung X, Herr Y, start -das Bundeskartellarnt«), und der Personalisierung, die einem
Ereignis einen prominenten Handlungstrager nur iiberstiilpt C,.Lothar Spath bekommt sein
Bankhaus«), Nur im letzten Fall besteht die Gefahr, daB die Personalisierung den Informa
tionskern verdeckt: hier ware die Personalisierung bestenfalls second-best-Methode, urn
Unterhalrungswert zu gewinnen. Generell aber ist das Ubermaf an Personalisierung eher
ein Problem der anderen klassischen Ressorts.r"

Das Kriterium der Bedeutsamkeit ist sicher das Kriterium, das die Auswahl der
Meldungen und Berichte fiir den Winschaftsteil an erster Stelle leiten konnte. Dimensio
nen der Bedeutsamkeit waren fiir die Wirtschaftsberichterstattung insbesondere der Nutz
wert fiir die tagliche Lebensfiihrung, die Zahl der Betroffenen und die Nahe in raumlicher
Hinsicht, die Valenz und das AusmaB an Enthullung.t?
3.4. Darstellungsweise (Genrewahl und -gestaltung)

Fiir die Wirtschaft sind Darstellungsformen wichtig, die erklaren, analysieren, argurnen
tieren und Zusammenhange aufzeigen; Meldungen sind daher weniger geeignet als
Berichte, Kommentare und Analysen. Notwendig sind Darstellungsformen, die das inhalt
lich oft fehlende Unterhaltungselement bieten konnen, also Reportage, Glosse, Interview
oder Portrait, und die die Elemente der Visualisierung nutzen wie Graphik, Tabelle,
Synopse, Bildstatistik, Foro und Layout. Einfachheit und KJarhcit waren ergiinzend

optisch zu gestalten mit Kurzfassungen, wiederkehrenden Rubriken und einsehbarer
Ordnung. Die Winschaftsteile geniigen diesen Anspriichen selten, wie die verbreitete
Kritik gerade an der Monotonie der Gestalrung des Winschaftsteils zeigt, Meldungen und
einspaltige Berichte iiberwiegen, es gibt wenig Bilder, kaum Kornrnentare, Glossen oder
Reportagen."

Weitverbreitetes Element der Auflockerung ist statt dessen immer noch der bescheidene
Humor, der sich in der iippigen Metaphorik der Oberschriften im Wirtschaftsteil aus
machen laBt. Da »raucht das Seefrachtgeschaft aus dem Wellental auf-, die »Mobelherstel
ler polstern kraftig auf«, in der »H olzwirtschaft griint die Hoffnung«42 und -Pirellis
Gewinnprofil ist abgefahren-. Hier begegnet dem Leser der Diplornkaufmann in der
Maske des Lyrikers.P Man muB allerdings folgendes sehen: dieses Element der Auflocke
rung spart Raum und Zeit, was die iibrigen Elemente gerade nicht tun . Die Norwendigkeit
von Erklarung und Analyse hat Konsequenzen fiir die Gestaltung der Formen: Der
Aufbau von Berichten kann nicht generell dem iiblichen Schema folgen, bei dem der
Redakteur den Beitrag problemlos von hinten kiirzen kann. Bisweilen ist eine Argumenta
tion aufzubauen, bei dec kein Baustein fehlen darf , Wenn nicht geniigend Platz zur
Verfiigung stehr, dann bleibt nur der Mut zum »Black-Boxe-j oum alismus. Man muB
akzeptieren, daB ein Sachverhalt, zu dessen Verstandnis die Fachleute fUnf Jahre studiert
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haben, sich nicht in wenigen Satzen erklaren lalk In der Regel konnen Wirkungsmechanis
men in der Black-Box verbleiben: Der Leser muf nicht wissen, auf welchem Wege eine
Geldmengenanderung das Preisniveau beeinflu6t; wiehtiger ist zu wissen, urn wieviel und
wann die Preise steigen werden, vielleieht noch, daB es so ganz sieher aueh nicht ist.
3.5. Reduktion von Komplexitdt

Verstandlichkeit der Darstellung ist fiir den Bereich der Wirtschaft besonders notwendig
und besonders sehwierig zugleich, weil die Kornplexitat des Systems sehr grof ist, die
Besetzung mit wissenschaftlichen Fachausdriieken haufig und das Wissen iiber wirtsehaft
liche Vorgange im allgemeinen nicht besonders ausgepragt ist. Zu fragen ist, ob die
Forsehungsmethoden der Wirtsehaftswissensehaft, die, wie andere Wissenschaften auch,
darauf angewiesen ist, komplexe Vorgange zu zergliedern und im separaten Gedanken
experiment isoliert zu untersuchen, fiir die journalistische Darstellung brauchbare Hin
weise geben.

Die eeteris-paribus-Methode erscheint zur Obernahme nicht geeignet. Sie, die schon im
Wissensehaftsbetrieb dazu verfiihrt zu vergessen, die isoliert gewonnenen Gesetzmaliigkei
ten wieder zu einer umfassenden Theorie zusammenzusetzen, wiirde den Rezipienten mit
einer solchen Aufgabe erst recht iiberfordern. Man kann die Wirkung z: B. einer Zunahme
der Staatsverschuldung nicht jeweils unter der Annahme konstanter Wechselkurse, kon
stanter Investitionsneigung oder gegebener Beschaftigung darstellen und dann dem Leser
die Synthese iiberlassen. Die Berichrersratrung wird , wenn iiber Staatsverschuldung iiber
haupt abstrakt beriehtet werden sollte, die Synthese vornehmen miissen, und sei es nur mit
der Aussage, die Wissenschaft beurteile die Auswirkungen kontrovers. Eine marktorien
tierte Konzeption erfordert indes viel haufiger, iiber die Wirkungen eines Vorganges auf
die wirtschaftlichen Rollen des Lesers zu informieren. Hier besteht dann die Moglichkeit,
zwar nicht ceteris paribus zu argumentieren, aber doch ahnlich isoliert Rollenwirkungen
darzustellen. So konnte die Berichterstattung einmal die Bedeutung fiir die Sparer heraus
stellen, ein andermal die Konsequenz fiir die Konsumenten. Nicht erforderlich ist die
gleichzeitige Darstellung aller Wirkungen, da Wirkungen sich oft langfristig entfalten.

Das zweite Charakteristikum (wirtschafts-)wissenschaftlicher Forschung, jeweils nur
das Wesentliehe zu betrachten, entspricht exakt journalistiseher Darstellungsweise. Dabei
ist lediglieh die Perspektive, unter der Wesentliehes von Unwesentliehem getrennt werden
soli, u. U. verschieden. 1st es Ziel, iiber die Funktionsweise der Gesellschaft unter
okonomischem Aspekt zu berichten, dann ist die Perspektive gleich. Die marktorientierte
Konzeption erfordert indes eine Auswahl aus der Perspektive des Rezipienten, und es ist
sehr fraglich, ob Aligemeinbildung Priori tat in dessen Zielkatalog hat. Auch hier bietet die
Beriehterstattung iiber Wirkungen auf die okonomischen Rollen eine Moglichkeit, die
Komplexitat individuell zurechenbar zu reduzieren und damit dem Bediirfnis, individuel
len Nutzen zu haben, als Ziel Rechnung zu tragen. Rezipientenorientierung kann mithin
als Ziel der Beriehterstattung zugleich eine sinnvolle Methode zur Reduktion von Komple
xitat abgeben.

SchlieBlich ist es unumganglich, die Fachterminologie zu iibersetzen, urn abstrakte
Konzepte, z: B. Riickstellung, Reallohn oder Preisindex, anschaulich darzustellen. Ver
standnisbarrieren sind dureh Obersetzung des »Fachjargons« in die Alltagssprache zu
iiberwinden. Dabei muB man oft in Kauf nehmen, daB eine Obersetzung nicht alle
Feinheiten enthalten kann, aber die Grundvorstellung muB stimmen und eine konkrete
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Vorstellung moglich sein. Bei dem Begriff -Quellensteuer- stimmt die Grundvorstellung
niche, der Laie denkt, es werde eine neue Steuer eingefuhrt. In der Ubersetzung des
Begriffes Bruttosozialprodukt mit »Ausdruck der wirtschaftlichen Leistung eines Landes«
fehlt die Konkrctheit, die Ubersetzung als »Wert der Produktion eines Landes- ist dagegen
nicht ganz zutreffend, vermittelt aber die richtige Grundvorstellung und erlaubt einen
Vergleich mit bekannten Konzepten.

Analogien und Metaphern ermoglichen eine anschauliche Ubersetzung abstrakter Kon
zepte und Zusamrnenhange. Butterberg und Wahrungsschlange gelten als gute Beispiele'",
aber das eine Wort ist nicht erklarungsbedurftig und das andere erklart nichts; es besteht
die Gefahr der Verselbstandigung. DaB man an einem Strick ziehen, aber niche mit ihm
schieben kann, war ein sehr schoner Vergleich fUr die asymmetrische Wirksamkeit der
Geldpolitik; allerdings hat man ihn auch noch verwendet, als er mit der Theorie niche mehr
ilbereinstimmre. Ein anderes Beispiel: Die in den Massenmedien unausrottbare Behaup
tung, die Burger eines Landes mit hoher Staatsverschuldung lebten auf Kosten ihrer Enkel,
isr sicher deswegen so langlebig, weiI der Vergleich so anschaulich und eingangig ist, Ein
Abwagen zwischen Richtigkeit und Anschaulichkeit kann letztlich nur im Einzelfall
erfolgen, allerdings sollte ein Journalist nicht darauf verzichten, wenigstens eine richtige
Grundvorstellung zu vermitteln.

*
Eine konsequente Rezipientenorientierung entspricht der Marktnorm der Wirtschafts

wissenschaften. Sie isr zugleich norwendige, allerdings nicht hinreichende Bedingung fur
die Erstellung auch des offentlichen Teils der Aussagenproduktion. Besonderheiten des
Ressorts Wirtschaft begriinden erhebliche Schwierigkeiten, verstandlich und unterhaltsam
zu schreiben. Diese sind iiberwiegend an die Eigenschaften des Teilsystems Wirtschaft
gebunden; partiell ist wohl die traditionelle wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung als
Ursache zu vermuten. Eine konsequente Rezipientenorientierung, d. h. eine Orientierung
am individuell zurechenbaren Nutzen der Wirtschaftsberichterstattung, erfordert einer
seits besondere journalistische Anstrengungen bei Recherche, Genrewahl und Genregestal
tung, bietet andererseits aber zugleich handhabbare Kriterien fur die Selektion und
Bearbeitung von Themen und eine angemessene Methode zur Reduktion von Komplexirat,
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