
fehlen, offnen sich jene Freiraume, die im Zeit

alter der Massenu niversitaten den or ganisato ri

schen KoUaps heraufb eschwor en. Dafiir, nam

lich der Studienorganisation und -planung, so li

dieser Band in erster Linie dienen. Einen zw ei

ten , aktuelleren An stof erhi elt die Publikation

aus der Notwendigkeit, ent spr echende Profile

von Kommunik ationsberufen zu zeichnen, und

schlielllich folgte als dritter Impuls die Vorstel
lun g der Ergebn isse einer Ab solventenbe fragun g

sow ie einer Veranstaltungsreihe »H ochschulaus

bildung fiir publizistische Berufe, 1975-1985 

Bochumer Abs olventen der Publizistik- und

Kommunikation swissenschaft berichten«. Ein

T eil der hier gesammehe n' Beitrage basiert auf

Referaten aus dieser Veranstalrung. N eben der

D arstellung un d Interpretation der Ergebnisse

der Bochumer Absolventenbefragung bis zum

AbschluBjahrgang 1984 durch Renate Marquardt

enthalt der Band Beitr age zu den Praxisfeldern

Journalismus, Offentl ichkeitsar beit sowie - mit

fast 100 Seiten Lange deutlich dominierend 

Medienpadagogik,
Urnfange und Themensetzungen - so versi

chern die Herausgeber im Vorwort - seien exern

plarisch und deu teten keinesfalls inhaltliche Par

allelen mit den Studien- und Au sbildungszielen

in Bochum an (war das aber nicht der eigentliche

Sinn des Buches gewesen ?). D ie Behandlung so

wichtiger Praxisfelder wie Kommunikation s

management, Medie npolitik, Information und

Dokumenta tion, We rbung, Film , Ko mmunika

tio nsgeschichte, Verlagsmarketing und -manage
rnent fehlt und schrnalert so den beabsichtigten
Servicec hara kter fur Studienberatung und -o rga

nisation . Au ch die intendie rte Sraeus-q uo-Aufbe
reitun g fur rnogl iche und initiie rte Studienrefor

men kann das Buch nicht leisten , Zu schm al
bleibt das inhaltl iche Spektrum und zu oft mi/l

lingt die Aufbereitung zugunsten partieller Bo

chu mer Selbsrda rstellung. Ein er noc h dazu gar

niche praz isen Selbstdars tellung, zeige n doch d ie

aufge listeten Vorlesungs- und Sernina rti tel sowie

das nachgereichte Schriftenverzeichnis and ere

und vor allem differenziertere Schwerpunkte.

Was an dieser und ahnlichen Schriften irri tiert,

ist die vollige Ab senz der Begeisterung fiir »Pu

blizist ik und Kom munikatio n (!) als Profess ion«,

ist das Fehlen cines fundierten O ptimismus aus

Oberzeugung. D as neusachliche Abfeiern des
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Pflichtsatzes von der universitaren Etablierung

der Disziplin steht in storendem Gegensatz zu r

dominierenden resignativen Grunds timmung,

d ie genahrt ist von der fixen Vors tell ung der

Einflulllosigkeir der Kommunikationswissen

schaft. Die se faktenschwangere Trostlosigkei t,

die als Uberlebenstraining jene Absolventen un d

Absolventinnen , die Karriere gemacht hab en

oder gerade machen , zur Legi timatio n der

Praxistauglichk eit de r Ausbildung vorzeig t, rela

tiviert das belachelte Klischee vorn Nulltempera
ment der Numismatiker und Philatelisten. Was

fiir ein Vorurteil angesichts der Larmoyanz de r

Kommunikat ionswissenschafter. Un d dabei se

hen viele das Fach als Schliisseld isziplin de r In 

form atio nsgese llschaft an!

Der vorl iegend e Band ist natiirlich nicht

Grund, wohl aber Anla/l fiir diese kritischen

Bemerkungen iiber d ie Selbstdarstellungsschwa
che der D isziplin. Er ist dafiir verm utlich soga r

die falsche Adresse. D ie Aufsatze fiir sich sind

durchaus gelungen , da hat der Band seine Meri
ten. Aber die Zu sammenstellung erlaubt sich

schlichten Etikettcnschwindel - die im Titel ver
sprochene Zusammenschau finde r nicht stat t.

Das selbstgewa hlte und undi fferenziert generali

sierende Thema wurde einfach verfehlt.

H ANNESHAAS,Wien

Michael H aller: Recherchieren. Ein Handbuch

fiir Journalisten. - Miinchen: Verlag Olschlager

GmbH 21987 (= Reihe Praktischer Journalismus,
Rd. 7)/Basel: Lenos Verlag 21987 (= Mediaprint,

Bd. 5), 275 Seiten mil Faksimiles.

Mic hael H aller: Die Reportage. Ein H andbuch

fiir Journalisten mit Beitragen vo n Barbara Bii
rer, Peter-Matthi as Gaede, Jii rgen Leinemann,

Sibylle Krause-Bu rger, Herbert Riehl-Heyse,

Cordt Schnibben, Hermann Schrei ber, Bernd

Schwe r un d Margrit Sprecher. - Mii nchen: Ver

lag O lschlager GmbH 1987 (= Reihe Praktischer

Journalismu s, Bd. 8)/Basel: Lenos Verlag 1987

(= Mediaprint , ·Bd . IO), 331 Seiten mit Faksi

miles.

Die Ti tel beider Werke wec ken beim Kaufe r und

Leser Erwart ungen, die H aller gar nicht erfiillen

will. Nicht einmal Lehrbiicher zu prasentieren

hat er gemall eigenem Bekenntnis den Mut, Of-
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fenbar wid ersinnigerweise nennt er im Untertitel

jeden Band dennoch erlautemd Handbueh. WeiB

der erfahrene Journalist Haller nicht, was er tut 

oder weiB er es nur zu gut? Traditionell bezeich

net der Begriff »Handbuch- ein zusarnmenfas

sendes Werk iiber eine Wissensehaft oder ein

besonderes akademisehes Gebiet; haufig ist es

mehrbandig, Der Student der Publizistik- und

Kommunikationswissensehaft kennt seit seinem

ersten Semester wenigstens Dovifats dreibandi
ges - H andbuch der Publizistik-, das zweibandi

ge Miin steraner - H andbuch der Wellpresse«,

Heides ansehnliches -Handbuch der Zeitungs

wissenschaft«, das zwolfbandige »Handbuch der

Psychologie- und vermutlich noch andere enz y

klopadische Unternehmungen der benachbarten

Disziplinen .

Von H aller erwartet er ahnliches und wird

alsbald wohl herb enttauscht. Der bietet narnlich

in beiden Werken das schiere Gegenteil des von

ihm sehr werbewirksam Angekiindigten. Weder

hat er - wie zu wiinschen und zu hoffen war - ein

zusammenfassendes Werk iiber den journalistik

wissenschaftlichen Objektbereich -Recherche«

noch iiber den der - Repo rtage- vorgelegt; zu

dem erweist sich seine Darstellung kaum als akri

bisch und die Verarbeitung des Materials als

wenig solide. Nicht einmal die Vulgarisierung

des »Handbuchs« zum - Kochbuch« im Sinne
einer Rezeptsammlung hat Haller geplant; sclbst

versehentlieh wird sie in keinem der beiden Ban

de geboten. Er offeriert seinen Lesern start des
sen in dern Recherche-Buch Hinweise und Er

lauterungen, die sie als Anregungen fiir die eige

ne Arbeit lesen sollen. Hier also liegt der Beurtei

lung kein Handbuch vor, sondern eine angeblich

logiseh verfahrende Einfiibrung in das methodi
sche Recherchieren im Sinne einer ersten Hand

reiehung fiir Anfanger im Seminar und in der

Redaktion. Entsprechend liest sich das Reporta

ge-Werk als (fesselnd) subjektivistisches Pladoy

er fiir dieses Genre, dessen uberschaurnende

Apodiktik wie formale Mangelhaftigkeit selbst

den Minimalanforderungen der Wissenschaft

und der Praxis an ein Handbuch Hohn sprechen.

Hailers idealer Journalist ist in beiden Biichern

der -wahre Profi«, Als dessen Wesensmerkmale

bestimmt er handwerkliche Perfektion und jour
nalistisehe Kompetenz. Unbekiimmert um die

pres sehistorischen Realien und um die Kommu-

nikationsethik ruft er in seinen Bemerkungen

zum ;ournalistisehen Verfahren des Recherchie
rens den amerikanisehen Presse-Tyeoon Joseph

Pulitzer mit einer Sonntagsrede aus dem Jahr

1904 in den kommunikationstheoretischen Zeu
genstand der spaten achtziger Jahre: . A journa

list is the look-out on the bridge of the ship of

state.« Kompetenz dieser Art srellrHaller zufol

ge die Tatigkeit des joumalisten in den -gesell

schaftlichen Zusammenhang« der modernen

westlichen Demokratien, Zur Begriindung dieses

Argumentes hat Haller ebenfalls eines jener ge

fliigelten Worte Pulitzers parat, die der Erfinder

der yellow press seinen Erfiillungsgehilfen von

gestern gleichsam mit goldener Tinte ins Stamm

bueh sehrieb: Der Journalist - peers through fog

and storm to give warning of dangers ahead«.
Geld und Profit, so spricht Haller dem Zeitungs

zaren konfirmandenhaft nach, diirfen dem »wah

ren Profi- den Blick niemals triiben: - He is not

thinking of his wages or the profits of his ow

ners . He is there to watch over the safety and

welfare of the people who trust hirn.«
Journalistische Kornpetenz ist fiir Haller des

halb mehr als das handwerkliche Verrnogen des

guten Rechercheurs . Hinzu gesellt sich beim

-wahren Profi« das Talent des Reflexionsverrno

gens mit den Grundsatzen Offenheit , Interesse,

Skepsis, Selbstkritik, Selbstkontrolle und Unab
hangigkeir , Der reflektierende und kompetente
Journalist halt selbstredend auch Aquidistan7.

nach allen Seiten , Handlungsleitend sind fiir ihn
vornehmlich die »Funktionsbedingungen von

Offentlichkeit«, die er Freilich nirgendwo in die

sen beiden Banden kompetent analysiert. Die in

Frage kommende Lirerarur wird nichr einmal
zitiert, geschweige denn reflektiert; meilenweit

hinkt im theoretischen Felde Hailers Text hinter

seinen Vorsatzen her.

Auch im Bereich des banal Praktischen stellen

sich Zweifel an der Kompetenz des »wahren

Profis- rasch ein, Als lastigste Recherchierarbeit

bezeichnet Haller das Uberprufen. Die Uberprii

fung des Textes seiner eigenen Biicher fOrdert

nicht nur haBliche Druckfehler zutage; sie ver

hilft auch zu der bitteren Einsicht, daB der Autor

viele Wege verschrnaht, die er seinen Lesern be
redt ernpfiehlt. Zitieren z. B. kann Haller nicht,

Im Reportagewerk prasentiert er dem unange

nehm iiberraschten Kisch -Kenner zwei Passagen



aus den von Kisch 1923 bei Rudolf Kaemmerer

in Berlin in dem Sammelband - Klassischer Jour

nalismus - edierten - Meisterwerken der Zei

tun g•. Haller belegt vermeintl ich korrekr - Berlin
1923. , zi tiert jedoch nicht aus der Originalausga

be, sonde rn aus der neu gesetz ten Ausgab e des

Veri ages Rogner & Bernhard, die er ohne Anga

be des Erscheinungsjahres (1974) im Literarur

verz eichn is hinter dem Tirel des Originaldrucks

auch nennt. Vergleicht man Hailers Prob en mit

dem Text des Originals und des Neudrucks, so

ergibt sich dieses Resultat: Das Plin ius-Zitat

(H aller, S. 27) weicht in Hailers Version in 19

Zeilen 14mal von den Vorlagen ab, das Dickens

Zitat (Haller, S. 28) in funf Zeilen [unfmal. Ein

Zitat aus einer Kisch-Reportage (S. 33) weicht

bei Haller in 29 Zeilen elfmal von der vermuteten

Vorlage (entw eder die Gesammelten Werke des

Aufbau-Verlages od er die Ed ition von Karst bei

Reclam ), die Haller verschweigt, abo Auch H ai

lers Seitenangaben der Fundstellen sind , wie Tei
Ie der Zit ate, manchmal frei erfunden: In dem

von Haller zitierten Original findet sich das Pli
nius-Zitat auf den Seiten 338-340, im Neudruck

auf den Seiten 300-303; Haller nennt als Fund

stelle d ie Seite 299, auf der sich keines der zitie r

ten Worter findet .

Dies wa ren vielleicht als -Schlamperei- zu re

gistrierende laBliche Siinden eines - wahren Pro

fis. , wenn es sich nur urn Druckfehler handelte.

Haller inde s - erfinde t- jeweils einen ganz neuen

Text, den er dem zitierten Autor unterschiebt: er

falscht seine Zitate nach Gusto. Start -s chon«
sc h rei bt er - bereits« , statt »des Morgens- liest
man - arn Morgene , Wenn die Wagen bei Plin ius

d.J. auf »einern Flecke « stehen bleiben , so bei

Haller »auf der Stelle ec, Statr »sehcn- liest Haller

-stehen - , statt - hacken«: »hauen«, start »eine«:
- die«, statt -daher«: -darum«. Dicken s geht bei

Kisch »in der StraBe hinunter«, Haller will das

nicht leiclen und schiebt Kisch ein neue Wendung

unter,

Auch eingeburgerre Fachausdrii cke und ande 

re Frerndworter buchstabiert der - wahre Profi 

auf seine Art. Start - rhero risch- schreibt er pas

sim - rethorisch«, bis ihn sein Ga stautor Riehl 

He yse eines Besseren belehrt, statt »rhyth

misch «: »rhy tmisch«, start »Dilettantismus«:

- Dilleranrisrnus«, start »Anthologie«: -Antolo
gie«, sta tt der modernen Schre ibweise - Karika-
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tur« und - karikieren- benutzt er , urplorzlich

alrertiirn elnd , die Versionen - karrikieren« und

»Karrikatur•. H aller verifiziert nicht, er -vertifi

ziert «: er pramiiert nicht, er - pramiert- und - ra

sorm iert •. Er schreibt -v erhoc kert-, obwo hl er

»verho kert - meint, und im Worte -anakiert- ist

ihm das fehlende »C. offenbar in seinen »Schok

kohasch- gefallen.
Vielleicht soli es eine pol itische Attacke sein,

wenn Haller die deut sche - Rechtssprechung- ins

Visier nimmt; iiberhaupt schreibr er start - Bun

desrepublik Deutschland- haufig »Westdeutsch

land «, weshalb sich der Leser irritiert Iragt, ob

Hailers Befunde fur Nord- und Suddeutschland
sowie fur Nordostbayern nicht gelten. Auch im

Rechnen hapert es bei dem »wahren Profi«: Er

verweist auf eine Ausgabe der »FAZ« aus dem

Jahre 1961 und meint 1987 nachdenklich, das sei

nun auch schon wieder 50 Jahre her , wobei ihm

nicht einfallt, daB es 1937 die »FAZ. noch gar

nicht gegeben hat . . . Bei N amen ist in Hailers

Texten desgleichen hochste Vorsicht geboten:

Georg Lukacs bek ommt stet s einen falschen Ak

zent (»Lukacs.); Peter de Mendelssohn wird ein

»s. entwendet; der MacDougall der Biblio gra

ph ie schreibt sich im Text - Macdo ugall«, de r

Charnley - Charm ley- usw.

Wer all dies fur bloBe Fah rigke it halt , wird

vielleieht stutzig, wenn H aller die - Vossische

Zeirung - fur ein »Intelligenzblan - halt und eine

»no minalistische Definition. - gemeint ist eine

Nominaldefinition - fur - allgemeingiih ig«: eben

dies konnte sie, die doch nur auf Konvention
beruht, ja per defin itionem gar nicht sein .

Dennoch legt H aller nach all dern emphatisch
eine Lanze fur gute s Deutsch ein . Bei ihm lesen

sich gUt aufgebaute Satze zum Beispiel so: »In

diesern Zu sammenhang fur gute Literatur halte

ich alles, was . . .• . Oder : -Als mannlicher Jour

nalist besonders anregend empfinde ich viele

Texte von Schriftstellerinnen, deren oft anderer

Sprachgebrauch einen fur mich ungewohnten

Zugang zur Welt bedeutet . . .• . Gelernt haben

wi ll er diese s Stammeldeutsch von Gunter Grass

und Hubert Pichte, nicht von Thomas Mann und

Walter Kempowski (Reportage, S. 168). Wer ihm

freilich beigebracht hat, der Dativ »Wahrend

dem Schreiben- (Beginn einer Uberschrift, Re

portage, S. 147) sei korrekt, Grass oder Fichte,

verrat beider Bewunderer Haller leider nicht,
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Un geachte t solcher Fehler und Mangel sind

beide Bande allen Ern stes bestimrnten Personen

zu ernpfehlen, und zwar nicht nur als Quellen oft
zwerchfe llerschiin ernder Erhei terung wegen des

Kontrastes zwischen gravitatischem Anspru ch

und tragikomischer Erfiillung, die sie nanirl ich

auch sind.

Hailers Recherche-Buch bieter von ihren Be

treuem alleingelassenen »blutjungen- Redak

tions-N ovizen und Stud enten (aller Facher ) mit

dem Berufsziel -[ oum alisr« werrvolle Ratschlage

aus der Praxis, die fiir diese in handwerklicher

H insicht vollig ahnungslose Zielgruppe sicher
den Rang von Offenbarungen besitzen. Nur in

diesem Sinne ist es - wenn auch gewiB Hailers
Intention entgegen - eben doch ein - Kochbuch
(neb en anderen), das ohne Zweifel zu brau ch
baren Resultaten leiten wird .

Das Reportage-Werk wied erum besticht durch

seine erfrischende hemmungslose Subjektivitar.
Haller gelingt es, die Reportage als Genre plaus i

bel von den Gattungen Zeitungsberi cht, Feature,

Magazingeschichte und Report abzugren zen : Er

sieht die moderne Reportage in der Tradition des
Augenzeugen- und Erlebnisberichte s; sie soli so 

ziale Distanz en und instiru tionelle Barrieren

iiberwinden , "urn hinter die Fassaden zu blik

ken-, In ihrer Form sei sie im deutschen Sprach
raum kein objektives Genre im Sinne des amer i
kanischen Journ alismus. sondern durch die »sub
jekrive Sicht des Report ers besrimmt«: Der Leser
soli das Geschilderte in der Sichrweise des Re
porters - betrachren und verstehen«.

Hall er hebt damit die Reportage wieder auf
das hohc Ni veau jener sprachlichen Kunstform ,
das sie z. B. im 19. Jahrhundert (Hei ne, Weerth ,
Fontane) und in den ersten Jahrzehnten des ge
genwart igen Jahrhunderts (Kisch) besessen hat ,

dann im Zuge der Amerikanisierung hier und da

verlo r und sparer vereinze lt wiedererlangte, wo 

fiir viele preisgekronte Reportagen (die mit dem

Th eodor-Wolff- Prei s ausgezeichn eten und ande
re) beredt e Zeugen sind. Die wenigsten der zahl

losen - Reporter- werden es freilich erreic hen,

und verm utlich kaum jene, die Hall er mitt els des

Reportage-Buches auf das N iveau seiner hier nur

angedeuteten Oberflachlich keit und Fahrigkeit
herabzieht . H ier hat einer der sich meh renden
Rufer in der Wiiste du rch hochs t unsolide Aus

gestaltu ng seines leidenschaftlichen Pladoyers

seine Chance vorlaufig vertan. Dem Reportage

Buch ware deshalb eine griindlich iiberarbeitete

N euauflage zu wiinschen . Freilich entspringt
dieser Wun sch nur der (zufaIligen) Symparhie

des Rezensenten mit Hailers zur Norm erhobe

nen (ebenfalls zufalligen) Vorl iebe fiir die sub jek
tivistische Version eines Genres.

ERHARD SCHREIBER. Miinchen

Bettin a Maoro : Die Zeitungswissenschaft in

Westfa/en 1914-45. Das Institut fiir Zeitungswis
senschaft in Miinster und die Zeitungsforschung

in Dortmund. - Miinchen, Ne w York, Lond on
und Paris : K. G. Saur Verlag 1987 (= Dortmun
der Beitrage zur Zeitungsforschung, Bd. 43), 491
Seiten ,

Die gegenwartsorientierten Sozialwissenschaften
haben ihre Hi stori ophobie, signum temporis der

siebziger Jahre, abgelegt. 1m Zu ge einer allgemei

nen Rehisto risierung hat in den sozi alwissen

schaftlichen Disziplin en eine Auseinanderset
zung mit der eigenen Wissenschaftsgeschichte

eingesetzt . D ie jeweilige FachentwickJung und

-trad ition, namentlich unte r dem National sozia

lismus, wird kr itisch befragt und fiir das rnoder
ne wissenschaftliche Selbsrverstandnis unter
such t, D ie neue Wissenschaftsgeschichte in den
Soz ialwissenschaften hat erste Felder bestellt : das
der friihen deutschen Soziologie (D irk Kasler,
1984) oder das der Psychol ogic im N ational 
sozialismus (Ulfried Geuter, 1984).

Auch in der Publizisrik- und Kommunika
tion swissenschaft gibt es wissenschaftsgeschicht
liche Impulse. Arnulf Kutsch hat mit seiner 1985
veroffentlichrcn Monographie -Rundfunkwis
senschaft im Dritten Reich. Geschichte des Inst i

ruts fiir Rundfunkwissenschaft der Un iversitat

Freiburg« (vgl. die Rezension in - Publizistik-,

32. Jg. 1987/Heft I, S. 140-142) N euland bet re

ten. Er hat die exemplarisch in den Blick genom 

mcne Insritut sgeschichre nicht langer als reine
Rundfunk geschichte, sondern umfassend im Sin

ne einer sozi alhistorischcn Fach- und Kommuni

kationsgeschichte gede utet.
Die vorl iegende Untersuchung, eine Miinste

raner Dissertation bei Winfried B. Lerg, ist ein

weiterer Beitrag zu r so versta ndenen ln st itu tio-




