
O berleg unge n einer Gruppe von Wissenschaftlern,

Journ alisten und Offentl ichkeitsarbeitern, die in den

sogen annten • Klagenfuner Thesen zu r Wissen schafts 

publizist ik - vor vier Jah ren u. a. folgendes gefo rdert

hab en : - Bei der Beru fung von Wissenschaftl ern sind

ihre Vermi ttlu ngskom pete nzen und popularwissen

schaftlichen Veriiffentlichu ngen im Au swa hlverfahren

zu beriicksichtigen.•
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In anderen Land ern treten die geschildert en Probleme

wegen der starkeren Markto rient ierun g der Wissen

schaft nich t so rnarka nt in Er scheinung. Auch in

Deut schland gibi es seit de r Au tk larun g eine Tradi tion

.iiffentlicher Wissenschafl «, an die es zu erinnern gilt.

D as Med ientraining war ein bescheidener Versuch da zu .

W ALTER H O M BERG

Gewaltopfer in den Medien
[ournalisrinnen und journalisten im Dilemma zw ischen dern SChUlZ der betroffenen O pfer und der Informal ions

pflicht gegenii ber der Offentlichkeil

Ein Prograrnmpunkt dieser Ta gun g der Evangclischen

Aka demie Arnoldsh ain von 15. bis 17. Mai 1992 war:

»Kriminalberichterstan ung in Deut schland . Bedarf es

einer -neuen Medienethik zum SChUlZ von Gewalt
oplern .?«! D er Deutsche Presserat beispielsweise habe

da s bisher kau m gefragt, fand man bei der Vorbereitun g

der Tagung.!

O pfer von Ge walua ten sind bisweilen dol' pelt ge
schadigt, wenn iiber sie journalist isch berichtet wird.

D as unterstreichen Viktim ologen .' Selbst Fachjo urnali

sren, stellvert retend fiir and ere anwesend, wullten zu

wenig von der Arbeit de r Op ferhelfer. - Das miill te man

ande rn, Gewalto pfer-Schurz so lhe in der j ournalisren

aus- und -Iortbildung eine Roll e spielen -, resiimiert en

aile.

Der Vorwu rf an die Jou rn alisten lautete: - Da sind sie

ziemlich beschaftigt, an so ein O pfer heranzukomrnen - ,

mil Kamera, mit Tonb and, mit dem Bleist ifr. • Die

Energie, die do rt hineingelegt wird , soll te aufgewendet

werden [iir Uberlcgungen, das anders zu verb ild lichen .«
Imm er haufiger verweigern sich O pferhe1fer, sagen :

• Wir vermi tt eln keine O pfer mehr .« Dr . Michael Baur 

mann", der die Tagung mitorganisien han e, auRerte die

Ansicht, bei Themen wie - G ewah gegen Kind er- oder

- Ge walt gegen Frauen. konnten die Medien ohne die

herkommli che Authent izirar trot zdem eingangig, wo

moglich ande rs, dennoch konkreti sierend ber ichtcn,

ohne die Gewaltopfer zu belasrigen . Es stellte sich

d ie Frage: H at auch - Krirninologie-j ournalisrnus- als

Sozialwissenschafts -Jou rn alismus hoh en N achr ichten

wert? Oder kame es darauf an, Rep ortageelemente an

ders ZU geslalten, d ie in soz ialwissensc haftlichen Beitra

gen meistens . bewullt. fehlen ?' Bei Th emen mil hoh en ,

elwa polil ischen , N achrichte nw ert en ist man beisp iels

weise ohne hin weniger auf Reportageclement e ange

wiesen.

Oberwiegend war man davo n iiberzeugt , aus der Sicht

der Gewaltop fer kom me es darauf an, sehr zuriickhal

tend zu berichten ; parad oxerw eise entstehe so mehr

N ahe als etw a mit H orro rb ildern . Was grausam wirkt,

verneb elr; es distan zierr , schreckt ab oZu schauer gewiih 

nen sich rasch an Bilder von verletzten Gewaltopfern.

Authentische Video -Aufnahmen etwa, mehrfach be

trachtet, gingen nicht mehr so nahe. D as urn erstrich Jo

G roebel vo n der U niversitat Utrecht . Er prasenti erte

eigene Un tersuchungsergebn isse, won acb Priv atl em

sebsender ein viel ausgepragreres - C ewaltprofil- zumal

im Vorabendprogramm haben als iiffentlich-rechtliche.

In sgesamt kommen pro Woche in deut schen Fernseh

sendungen etwa vierta usend Morde zusam men.

Bou levardblauer sehen einen - gescheiren- Mord ers t

ab fiinf, sechs Toten, das gab der stellvert retende C hef

red akteur Udo Robel von - Bild am Sonntag. zu , Inde s:

Ab geschwachr gilt dieses Prinzip auch beim -Spiegel-.

Zwar kann sic, wie die Fachjournalist in G isela Fr ied

rich sen sagte, ver hinde rn , dall Fo tos von G ewaltopfern

iiberhaupt in die Redaktion gelangen, de ren Veroffem 

lichu ng den Ab gebilderen zweifellos schadet, Aber

selbst wenn ein Reporter einem G ewalto pfer verspro 

chen hal, FOIOS nicht zu verii ffent lichen - einmal aufge
nom m en, ge ra tcn sie wo mo glich doch auf den R ed ak

rionstisch , und do rt wird enders entschieden. Die T a

gung beschafrigre sich auch mit der Frage: Sollten aus

Fo rschungseinricht ungen do rt finanzie ll gesicherte

Fachjournalisten hervor gehen ?' O ffen ind es bleibr, ob

ihre Beirra ge auch veroffentlicht wiirden.

G isela Friedr ichsen andert, wie sie mitt eilt e, routine

mallig die N amen , wenn sie im -Spiegel- iiber O pfer

von G ewaluaten bericht et , N ur ausnahmsw eise harte sie

einmal den Vornamen, wie er war, belassen, - Marion- ,

die friihere Freundin eines Ange klagren, rief viel sparer

an, urn zu sagen: Sie war erkannt worde n, un d das halle

ihr geschadel.'

Au sgerechn et (kriminelle) Taler br ingen, glaubte man

iibereinstimmend bei de r Ta gung , aktiv Nachricht en 

werte zustande; sie sind raffini ert, werden h. wu nde rt .

U mge keh rt wiirden passive, schw ache Opfe. "erachtet

und vem achIassigt .8

Lebhafte Krit ik gab es am Fern sehen: Ma n siehl vie!

zu viele Mordszenen, dUlzend weise sind sie taglich in



388 Mitteilungen

Kriminalfilmen. Am selben Prograrnrnplatz wechseln

freitags im ZD F die erfundenen ganz direkt ab mit
wirklich geschehenen Kriminalfallen. Auch wenn es bei

den realen Delikten heiBt: -Die Kriminalpolizei bittet

urn Ihre H ilfe .. .«, die Parallele bleibt .

Wahrscheinlich dienen denselben Zuschauern die fiirs

Fernsehen nachgestellten Falle vor allem der Unterhal

tun g, wie der Serienkrimi. Die Kriminologische For

schungsgruppe im Bundeskriminalamt pladiert gegen

das Gen re - real crime- , gerade wei1 es nicht realisrisch

genug ist. Zwar sei es wirklichkeirsnahcr, angstige des

halb viel mehr als Krimin alfilme, d ie ahnlich wie Mar

chen (mit Strickmuster, Schauspielern . . .) auBerhalb der

Welt spielten, Doch - real crime- , «reality show- , habe,

kritisiert die Forschun gsgruppe, mit der Medienbericht 

erstattung iiber Gewaltopfer einen enrscheidenden Feh

ler gemeinsam: Es erscheinen zu wenige verhalt nis

maBig -normale- Falle, Gewalt etwa in der Familie lauft
nur selten auf Knochenbruche, auf Mord hinaus. Ge ra

de weniger brutal ablaufende, statistisch gesehen viel
haufigere Vorkommnisse konnten zeigen: -Gewalt ist

viel naher, als man gemeinhin glaubt.« So besehen wiir
den die - real crime- -Darstellungen gerade nicht praven

riv wirken.

Die Arnoldshainer Akademie ist bisweilen Austra

gungso rt Iiir - am zeirgenossischen Alltag gemessen 

eher vordenkende Konz epte . In die Schub lade konnte

etwa der Wun sch nach einer Verbindung zwischen

j ournalismus (ode r Op fer-Sozialforschung) und Sozial

arbeit geha ren. Journ alisren waren als Klagemauern ge

wiB auBerst niitzlich, gerade fiir den Umgang mit Ge
waltopfern. Doch : Wer kommt dafiir auf? Macht man
daraus ein Ehrenarnt, wie traditionell Gefangenenbesu
che ctwa der Straffiilligen-Hilfe? Da ergibt sich ein
Vergleich mit Medienpadagogik: Sic k6nnte sich kon 
zent rieren auf ein Thema wie GewailOpferschutz und
Jou rnalisten einbeziehen . Die wiirden iiber Einzelheiten

in der Kindesmiflhandlun g und zugleich iiber sinnvolle
Prasentation smoglichkeiten informiert . Fiir ihre Arbeit

mit Gewaltopfern kon nten auch Jou rnalisten lernen aus
jener Richdinie vom ~w i ssenden Einverstandnis« in ei
ner - Elhik der Sozialfor schun g«.9

Erwa rtungsgemafl hal man eine die Gewaltopfer

schiitzende bffentlichkeitsarbeit vor geschlagen. Sic iSI

urn so wichtiger, weil Fachleut e die Gefahr verdeutli-

chen, daBO pfer von Gewalttatcn trot z al1em allzu gerne

im Fern sehen vorkommen wollen: Sie lassen sich auf

einen solehen -Auftrin- ein, ohne langfr istige Folgen

fur sich selbst abzu sehen, Al1gemein entspricht es ihrer

sonstigen Vernachlassigung, wenn auch Journalisten
nicht genu g Riicksicht auf die O pfer von Gewalttate n

nehmen .

vgl. auch zurn The-rna: 3. Mainzer Opferforum. Veranstalter:
\"('eiBer Ring. Die Rolle des Verbre chenso pfers in den Medien.

O pfer unci Medien - Personlichkeitsrechre geschiitz t? Ver

mark tu ng von Verbrecben - wo bleiben die Anspriiche dec
Opfer? Mainz: Verlag WeiBer Ring GmbH 1992 (= Mainzer
Schriften, Bd. 5) (im Druck).
Wiederholte -Z weitschad igungen.. in einer Ze itung harte fur
den Deurschen Presserat ein Gew alropfer dok ument iert . Trotz

der Belege schaltete der sich nieht wenigstens praventiv ein:
Urn den Vorwurf der »Zensur- zu vermeiden , bcgrundete der

Presserat sein Verhalten auf der Tagung.
Ahnlich . uBene sich Prof. Dr. Gerd-Priedrich Kirchhoff, Ge
neralsekre rf r der World Society of Victimology, von der Each

hochschule Niederrhein, Monchengladbach. Ober Fc lgebela
stungen bei O pfern von Raububerfallen veranstalten der • Wei
Be Ring- , die Uni versitat Saarbrucken und das Polizeipraai
dium Darmstadt cine Fragebogen -P ilocstudie.

4 Baurmann ist Psyc hologe , arbei tet 4111 Bundeskriminalamt
Wiesbaden in der kriminologischen Porschungsgruppe.

Gegenbeispiele liefen e erwa Margaret Mead.
Die Anregung gabJune Goodfield: Pachjo umali sten in lnstit u

ten, hier erwa aus der Forschungsgruppe im Bundeskrimi
nalamt.

7 - Ind ivid uefle Wirkungsforschung«, fur die hi ufiger Zeit sein

sollte (Susanne Braos auf der Tagung), und zwar ..nichr nur
solange wissenschafrliche Untersuchungen dazu noch fehlen- .

8 Wah rend hicr zuland e O pfer ehc r glauben, sich verstecke n z u

mussen. bringen h aliener me-hr Anteilnahme, Achtung und
Mitleid fur (Mafia·}Opfer .lUf. Vgl. Werner Raith: Opfer im

AbseiL<. Kalil 1991.
Bei thematisch \'erwandten T;lgun~en w urde duiiber nachge

dacht. ob Tater Opfer sind, und zwar O pfer einer langfristig
allzuwenig sorgsamen und beh iit~nden Umgebung (bis hin zu

~Amold sh ajn er Thesen zur Ab schaffung der Freiheitssuafe«).
9 Michael Baurmann sieht diese Parallele ,.. bei anspruchsvoller

Soz ialforschung«. Er ha. Verbindung zu Menschen, die UnttT

Gewaltopfer.Sein und den Medienberichten daruber leiden.
Allerdings: Ein Erwahntwerden in der ,.. Bild«-Zeitung etwa
durf,e wesentlich und unkalkulierbar belastender fUr ein Opfer
sein, als an einempsychologischen Test teilzunehmen.
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