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Konzept einer »Sommerschule Wissenschaftsjournalismus« und Erfahrungen
bei der Realisierung

Probleme im Um gang zwisc hen Wissenschaftlern und

Jou rnalisten sind oft beklagt worden. Ihre Wurzeln
liegen allerdings nicht - wie oft gernutrnalit - in einer

generellen O ffentlichkeirsscheu von Wissenschaftlern.

Eine Bringschuld der Wissenschaft ist im allgemeinen

unter Wissenschaftlern langst akzeptiert, nicht nur als

erhische Verpflichtung, sondern vor allem auch aus

handl esten Eigeninteressen. ' Die Konfl ikte zwisc hen

Wissenschaftlern und Journal isten beruhen daher nieht

auf Meinun gsverschiedenhe ilen darii ber, ob Medien

iiber die Arbeit von Wissenschaftlern berichten sollen,

sondern une. Je nach Standpunkt wird die Losung fiir

d ie Kommunikationsstorun gen entwede r in einer An

passung der Journ alisten an die Erwartungen de r Wis

senschaftler gesehen oder aber in einer starkeren O rien

tierun g von Wissenschafdern an den Erwartungen des

Journalismus.
Unsere eigene Position in d ieser Frage ist : Bei Wis

senschaftlern wie Journalisten miissen sich akzeptable

Normen und Gepflogenheiten entwickeln, die den

Intercssen bcider Komrnunikatio nspartner gerecht wer

den. Solehe Interakt ionsnorm en lassen sich nicht von

auflen definieren, sic miissen zwischen den beteiligten

Akteuren ausgehandelt werden, wie es auch in anderen

Bereichen, etwa der politischen Berichterstattung, ge
schieht,"

Der nicht auf Wissenschaft spezialisierte Journ alist
hat mit wissenschaftlichen Q uellen - im Gegen satz zu
po litischen Q uellen - vergleichsweise wenig Erfahrun

gen. AuBerdem ist der Bereich der Forschung durch

cine groBe Distanz zur Alltagswclt geken nzeichnet .
Umge kehrt sind fiir den Wissenschaftler Konrakte mit
Jou rnalisten - wiede r im Gegensatz zu pol itischen Ak
teuren - eher selten. Er besitz t fiir diese Kon tak te kein

ro utinernallig abrufbares Verhaltensrepertoire, denn er

ist darauf im Verlauf seiner professionellen Ausbildung

nicht vorbereitet worden.

Urn die Ausbildung und Einiibu ng eines beiderseitig

akzeptierten Verhahe nsreperto ires fiir die Int eraktion

von Journalisten und Wissenschaftlern zu [ordern, bic

ret es sich an, die Interakt ion shaufigkeit und -intensitat

zurnindest wahrend einer Trainingsphase zu erhohen.

Dieser Gedanke bildet die Gru ndidee fiir eine -So m

merschul e Wissenschaftsjou rnalismus«, die vom 9. bis

20. Septembe r 1991 im Forschungszentrum J iilich
(KFA) in Zusammenarbeit mit dem 1989 eingerichteten

Lehrstuhl fiir Wissenschaftspub lizistik an der Freien
Un iversirat Ber lin stan fand. Anders als bei in der Ver-

gangenheit vielerorts veranst alteten -j ournalistensemi

naren- ging es dabei nicht urn d ie Vermittlung von

Wissen iiber bestimm te Forschungs- ode r Techn ikberei

che, sondern urn wissenschafts journ alistische Q ualifika

tionen . Die KFA bieter gute Voraussetzungen fiir eine

solehe Sommerschule, da ihre fast t000 Wissenschaftler

ein breites Spektrum an Forschungsthemen und Organi

sationsformen abdecken: von der Molekularb iologie bis

zur Reaktorsicherh eitsfo rschung, von der zweckfreien

Gru ndlagenforschung bis zu pol itisch sensiblen For 

schungsbereichen und vom Einzelforscher am Schreib

tisch bis zurn groflen interdiszi plinaren Forsch ungsteam

urn ein GroBexpe riment.

Etwa 20 angehende Journal isten , iiberw iegend Publ i

zistik- oder [oumalistikstudenren, aber aueh einige Stu

denten der Natu rwissenschaften und zwei Redakt ions

volonta re, nahmen an der Sommerschule teil und iibten

zwei Wochen lang theo retisch und prakt isch den jou r

nalistischen Um gang mit Wissenschaft und Technik.

Das Angebot richt ete sich bewuBt nicht nur an solehe
Interessenten , die sich auf Wissenschaftsjournalismus

spezia lisieren wollen, sondern an aile, die sich fiir die

Berichterstatlung iiber Wissenschaft und Technik inter

essieren. Auller einer verbesserten Ausbildung angehen

der Journ alisten erwarte te das Forschungszentru m auch
eincn Trainingseffekt fur seine Wissenschaftler, dc ren

Komp etenz im Umgang mit Journal isten erhoht werden

sollte. Die - Lernziele- der Sommerschule lassen sich
wie folgt zusammenfassen:

(a) fiir die angebenden [ournaltsten:

o Kennenlernen des Forsc hungsprozesses, der AII
ragsrourin e in Forschungslabo rs, der Denk- und Verhal
tensweisen von Naturw issenschaftlern ;

o Einiiben von Interaktionsform en bei der Recher
che, bei de r Fesdegung der gegenseitigen Funktionen

bei der Erstellun g des journalistischen Beitrages;

o Einfiihrung in wissenschaftsjournalistische Srilfor

men, Moglichkeitcn der verstandlichen Darstellung

schwieriger Sachverhalte, Einsarz von Bildern und G ra

fiken, Umgang mit sraristischen Daten;

o Schreibe n eines wissenschaftsjournalistischen An i
kels unrer praxisnahen Bedingungen;

o Ansatzweise theorerisches Verstandnis der Funk

tion und H erausforderun g des Wissensch.ftsjou rnalis

mus in der - Risikogesellschafr- ;

(b) f iir die Wissenschaftler des Forschungszentrums:

o Sensibilisierung fiir die Erfordernisse gesellschaft

licher Kommu nikation iiber Wissenschaft und Technik;



o Kennenlernen der -Spielregeln- des j oum alismus,
seiner Arbeitsweisen, Randb edingun gen und Erwa r

tungen;

o Erfahru ngen samOlein beim Um gang mit Journali
sten, Einiiben der eigenen Rolle als -Q uelle-; Respek

tieren der Notwendigkeit fiir den Journali sten, seinen

eigenen Regeln zu folgen;

o Aufarbe itun g bereits gemachter Erfahrungen mit

Journali sten, die d ie Wissenschaftler - wie eine 1983/84

in der KFA vorgenommene Befragung ausweisr' - hau

fig negativ bewert en.

Das d idaktische Kon zept zu r Erreichung dieser Lern

ziele umfallte die Elemente t. «Learning by doing- , 2.

intensive Reflexion des eigenen Tuns und der Reakt io

nen des Gegeniiber mit Theoretikern und Praktikern

des Wissenschaftsjourn alismus, 3. Vermittlung intensi

ver Kontakte zwischen den Teilnehmern und den Wis·

senschaftlern und 4. Versuch, die gemachten Erfahrun

gen zu verallgemeinern und in einen grolleren Zusam

menhang zu stellen. Konkret umfallte das zweiwochige

Programm :' Prakti sche Recherche in den Instituten des

Forschun gszentrums (die Teilnehmer konnten aus einer

Liste von 30 Th emen wahlen, fiir die jeweils ein Wissen'

schaftler als Anspreehpartner benannt war); Verfassen

eines Art ikels iiber das gewahlte Them a mit de m Ziel,
ihn fiir die geplante Projekrzeirschr ift publ ikationsreif

zu machen; mehrfaehes «Feedback. der Artikelentwii r

fe durch kompetente Wissenschaft sjourn alisten, die mit
den Teilnehmern die Entwiirfe Zeile fiir Zeile bespra

chen; Work shops, in denen die Teilnehm er praxisnah

angeleitet wurden bzw. Gelegenheit hatt en, auftre rende

Fragen und Schwierigkeiten zu besprechen; Vortrage

iiber wissenschaftsjournalistisch relevante Them en (z. B.

Um gang mit Statisriken, Ur sachen von Konflikten zwi

schen Wissenschaftlern und j ourn alisten, Risikokom 

rnunikat ion ), zu denen die Teilnehmer, teilweise aber
auch die Wisscnsch aftler, eingelade n waren; Diskus

sionsveransta ltungen mit Wi ssenschaftlcrn des For

schungs zen trums .

Die Anwerbung der Teilnehmer erfolgte iiber Aus

hange an den Schwarzen Brett ern der einschlagigen
publi zistik wissensehaftl ichen Institute, iiber Journali
sten- und Verlcgcrverbande sowie direktes Anschreiben
einer Reihe von Tageszeitun gen und Rund funk anstal

ten. Besond eres Augenmerk wurde auf die Ankiindi 
gung der Veranstaltun g in den neuen Bundeslandern

gelegr. Es bewarb en sich etwa 50 Interessenten, groll

tenteils Studenten der Publizistik , Journ alistik und

Kommunikation swissenschaften im Haupl - und Ne·

benfach, einige Stude nten der Na turwisse llschaft sowie

cine Reihe von Redakt ionsvolont aren. Nach Ende der

Bewerbungsfrist, ausgelost vor allem dur ch kurze MeI

du ngen iiber d ie Sommerschule in einem einschlagigen
«N ewsleu er. und in der «Frankfurter Allgemeinen Zei

tung ., gingen noch etwa 30 Anf ragen cines sehr hetero ·
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genen Interessentenkr eises ein - angefangen von Redak
teuren aus den neuen Bundeslandern bis hin zu Presse

stellenleitern von Uni versitaren, Dies ist ein Zeichen

dafiir, dall auch aullerhalb der von uns gewahlten Ziel
gruppe Bedarf an einer Q ualifizieru ng im Bereich des

Wissenschaftsjourn alismus besteht ,

Aus den 50 Bewerbern haben wir - im wesentlichen

naeh dem Zufallspr inzip, aber mit eincr Bevorzugung

der Int eressenten aus den neuen Bundcslandern - die 20

Teilnehmer rekrutiert. Leider saglen dann doch aile

Teilnehm er aus den neuen Bundeslandem kurzfrist ig

abo Da die Robert Bosch Stiftung, Stutt gart , aus ihrem
Forderprog ramm «Wissenschaflsjournalismus. die Rei

se- und Aufenthaltskosten aller Teilnehmer iibernom 

men hat, sind diese Absagen sicher nicht auf finanzielle

Griinde zu riickzufiihren. Angesichrs der geringen Zahl

der Falle ist cine Verallgemcincrung sicher probl ema

tisch: den noch wird man sich bei ahnlichen Veranstal

tun gen mehr Gedanken iiber einc psychologisch wir

kun gsvollere Ansprache von Interessenren aus den

neuen Bundeslandern machen miissen. Fiir die meisten

Teilnehm er bildete die Sommerschule die erste Begeg

nung mil dern Wissenschaftsjourn alismus; fiir einige

war es gar d ie erste prakti sche Arbeit im JournaJismus

iiberhaupt.
Auch innerhalb des Forsc hungszentrums srief die

Ank iind igung der Sommerschule und die Biu e urn Mit

arbeit auf grolle Resonanz . Anfangliche Bedenken, die

erforderliche Zahl von Themen und Ansprechp annern

unter den Wissenschafllern zusammenzubringen, erwie
sen sich als unbe grund et, Fast aile Institute beteiligten

sich. Die Mot ive der Mitarbeit waren sehr unterschied

lich und diirften vom personlichen Intere sse am Wissen

schaftsjournalismus iiber die empfundene Norwendig

keit, erwas zur Verbesserun g des Verhahn isses von Wis

senschaft und Journalismus zu tun , bis hin zur Erfiil
lung der Erwart ungcn dcr Leitung des Forschungszen
trum s (die d ie Sommerschule stark unterstutzt hat) ge

reicht haben.
Die zwei Wochen Sommerschule waren gepragt von

dem Vorhabcn, cine -Projekrzeirschrifr- zu erstellcn, In
der ersten Woche stand die Recherche im Vordcrgrund,
in der zwciten Woche das Schreiben der Artikel, ihre
mehrm alige Krit ik dur ch erfahrene Wissenschaftsjour 

nalisten und schlieBlich die Diskussio n dcr fert igen Ar·
tikel mit den bereiligren Wissenschaftlern und die «Pro

duktion- der Projektzeitschrif t. Die Vortrags- und Dis

kussion sveranstaltun gen rund eten das Programm der

Sommerschule zwa r ab, gerieten jedoc h in der subjekli

ven Einschalzung der Teilnehm er eher ZUm «Beiwerk•.

Das Kon zept des «Learning by doi ng. ist damil voll

aufgegangen.

Die meisten Anikel, die im Verlauf der Sommerschu

Ie ents tanden sind, geniigen professionellen Standards.

Wicht iger als das sichtbare Produkt ist jedoch, dall es
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entsprechend dem didaktischen Konzept zu intensiven

Gesprachen und Diskussionen mil den beteiligten Wis

senschaftlern kam - wie sie im journalistischen Alltag

wohl selten moglich sind. Damir wurden den Teilneh

mern die Erwartungen von Wissenschaftlern an die

Berichtersranung deutlich. Dies brachte zwar in einigen

Fallen die Gefahr mil sich , daB die angehenden Journali

sten sich zu sehr mit den Wissenschaftlern identifizier

ten und an ihren Erwanungen zu orientieren begannen,

doch steuerten die anwesenden Wissenschaftsjournali

sten dieser Tendenz entgegen. Umgekehrt entwickelten

die beteiligten Wis senschaftler Verstandnis fiir die jour

nalistische Darstellung ihrer Arbeit und akzeptierten

beispielsweise reportageartige Elernente in den Artikeln.

Wie sieht es nun - summa summarum - mit dem

Erreichen der oben beschriebenen Ziele aus? Die Teil

nehmer haben - nach unserer und ihrer eigenen Ein

schatzung - einen grollen Gewinn aus der Sommerschu

le gezogen. Sie haben die Schwellenangst veri oren, sich

mit wissenschaftlichen Themen zu befassen, und haben

zumindest ansarzweise gelernt, warum journalistische

Berichtersranung iiber Wissenschaft und Technik an

ders aussehen kann als die Popularisierung wissen

schaftlicher Abstracts. Sie haben viel Erfahrung in der

lnteraktion mil Wissenschaftlern sammeln konnen;

nicht selten nahmen sich auch die Institutsleiter die Zeit,

den angehenden Journalislen Rede und Anrwort zu

stehen, Die Teilnehrner haben in den beiden Wochen

Wissenschaftler auch als Menschen und nicht nur als

Rollentrager kennengelernt. Manche Stereotype wurde

dabei durch differenzierte Bilder ersetzt. Ein Ziel, das

angesichts der kurzen Zeit und des umfangreichen Pro
gramms erwas ins Hintenreffen geriei, war die Beob

achtung des Porschungsalltags, den die Teilnehmer al

lenfalls wah rend ihrer Recherche am Rande mil

bekamen. Einen Forscher eine Woche lang zu begleiren

und vielleicht sogar hier und da selbst Hand an ein

Experiment anlegen zu konnen, dies konnte Inhalt einer

Veranstalrung _Wissenschaft fur journalisten« sein ,

wiirde aber den zeitlichen Rahmen einer -Sornrnerschu

Ie Wissenschaftsjournalismus., wie wir sie konzipiert

haben, sprengen.

Schwieriger iSI die Beuneilung des Nutzens, den die

Sommerschule fiir die KFA-Wissenschaftler gehabt hat.

Sicher konnte eine Reihe - vor allem jiingerer - Wissen

schahler zum ersten Mal Erfahrungen mil dem Journa

lismus machen. Sie erlebten neugierige und verantwor

tungsbewullle Journalislen, die zwar nichl immer ohne

Voruneile waren, diese jedoch selbslkritisch refleklier

ten und vielfach zu revidieren bereit waren. Dies diirfte

ihre Einstellung gegeniiber dem Journalismus positiv

beeinflullt und die Bere itschaft zu offenen und von

Respekt fur journalistische Erfordemisse und Kompe

tenzen gepragten Konlaklen vergriillert haben. Auller

den direkten Betreuern nahmen weitere - auch hochran

gige - Wissenschaftler an Diskussionsveranstaltungen

teil und kamen so mit dem Thema - Wissenschaftsjour

nalisrnus- in Kontakt. Ausstrahlungseffekte in das For

schungszentrum hat die Sommerschule also gehabt,

auch wenn wir sie nicht so genau bestimmen kiinnen

wie die Effekte bei den Teilnehmern.

Das Konzept der Sommerschule hat sich unserer Auf

fassung nach im wesentlichen bewahrt. AIIerdings miis

sen wir auch deutlich auf seine durch die Anbindung an

eine Forschungseinrichtung bedingten immanenten

Grenzen hinweisen. Die Recherchebedingungen unter

schied en sich in einer wichtigen Hinsicht von der realen

und insbesondere von der wiinschenswerten journalisti

schen Praxis : Bei der Recherche konnten die angehen

den Joumalisten nur jeweils eine wissenschaftliche

Quelle heranziehen. Das Ergebnis sind (zwar iibliche,

aber mit Recht kririsierte) Ein-Quellen-Artikel. Die

Miiglichkeit der Erganzung eines Themas durch Re

cherche bei weiteren Quellen oder die einer Gegenre

cherche bei kontroversen Themen war praktisch nicht

gegeben. Auf diese Einseitigkeit haben wir die Teilneh

mer immer wieder hingewiesen.

Eine solche Sommerschule ist kein Ersatz fiir eine

qualifizierte Journalistenausbildung an Hochschulen

oder durch die Medien selbst, Sie kann aber in einer

speziellen Hinsicht, namlich bei der Vermittlung inten

siver Konrakte zwischen Wissenschaftlem und (ange

henden) Joumalisten, die allgemeine joumalistische

Ausbildung erganzen, Aufgrund des Interesses bei den

Bewerbern und der Erfahrungen, die wir gemacht ha

ben, kiinnen wir nur empfehlen, solche und ahnliche
Angebote von verschiedenen Seiten zu machen. An eine

Fonsetzung der Bemiihungen urn ein besseres Verhalr

nis von Wissenschafl und Joumalismus am Forschungs

zentrum Jiilich - in dieser oder einer anderen Form - ist

jedenfalls gedacht.
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