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Journalistische Erhik: Die franzosische Diskussion urn die
deontologie

Obwohl sich der franzosische Journalismus auf eine andere Tradition und historische
Enrwicklung grfindet als der deutsche, ist die journalistische Ethik von ahnl ichen
Problemen gekennzeichnet. Hintergrund sind ein aggressiver Konkurrenzkampf am
Fernsehmarkt und ein mindestens ebenso harter Wettbewerb im Printbereich sowie
zwischen den Mediengattungen. Ausgehend von einer kurzen Beschreibung wesent
licher Kenndaten des Journalismus in Frankreich und einigen beispielhaften Fallen,
die in Frankreich Anlag zu heftiger Medienschelte gegeben haben, werden im fol
genden Beitrag einige Charakteristika und die Situation des Journalismus in Frankreich
dargestellt.

Im Anschluf daran werden die wesendichen Positionen referiert , die in der wis
senschafdichen Diskussion zum Thema zu finden sind , und zwar hinsichdich der
Problembeschreibungen, die sie liefern, der Ursachenanalyse, die sie versuchen, sowie
der Losungsvorschlage, die sie machen .

JOURNALISMUS IN FRANKREICH

1990 legte das Insritur Francais de Presse eine Studie vor, die Auskunft fiber Zusam
mensetzung und Entwicklungstendenzen im franzosischen Journalismus gab. Dabei
konnte das Institut auf die Daten der »Cornmission de la carte d'identire des jour
nalistes professionels« zuruckgreifen, welche die einzige per Gesetz autorisierte Stelle
ist, die den begehrten Journalistenausweis vergeben kann. Angehorige des Journalismus
haben in Frankreich seir 1935 einen geserzlich geregelten Berufssratus, welcher in
der gegenwartig gultigen Fassung durch das Arbeitsgesetz (Code du travail) von 1974
festgelegt ist. Das Gesetz legt fest, wer berechrigr ist, sich als Journalist zu bezeichnen,
und enthalr augerdem eine sogenannre »Gewissensklausel« (Artikel L 761-7), die von
seiten des Arbeitnehmers ebenso wie von Arbeitgeberseite die Aufkiindigung des
Arbeitsverrragsverhalmisses zulaBt, wenn nach einem Eigentiimerwechsel oder einer
Anderung der (politischen) Tendenz einer Publikarion eine Situation entsteht oder
zu erwarren ist, die ein Journalist nichr mehr mit seinem Gewissen vereinbaren kann .
Dabei kommen die gleichen Bedingungen wie bei einer ordentlichen Kiindigung zurn
Tragen . Grundsarzlich hat die »Gewissensklausel« auch die Bedeutung, daB ein Jour
nalist Aufgaben ablehnen kann, die er moralisch rur unvereinbar mit der Tendenz
der Publikation hair, ohne daffir in irgendeiner Weise sanktioniert zu werden.
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Zwar gibt es unter den Starjournalisten des franzosischen Fernsehens etliche, die
ihren Beruf ausiiben, ohne dag sie durch die »Cornrnission de la carte d'identire des

journalistes professionels« anerkannt waren, doch gelten die Inhaber von Presseaus
weisen nach wie vor als die tatsachlichen Mitglieder des Berufsstandes. Als wesentliche

Ergebnisse der Entwicklung im Vergleich zu vorangegangenen Erhebungen srellt die
Srudie eine enorme Zunahme der Anzahl der Journalisten fest. Seit der Nachkriegszeit

isr die Zahl der franzosischen Journalisten - insbesondere in den 80er Jahren - in
die Hohe geschnellt. Zahlte die »Commission« 1955 gerade 4 .500 Inhaber des Jour
nalistenausweises, so erreichte diese Zahl 1980 schon iiber 16.600 und legre dann

alljahrlich urn rund 1.000 zu , so dag 1990 26 .614 Journalistinnen und Journalisten
gezahlt wurden (Instirur Francais de Presse 1991: 15). Gegenwartig wird ihre Zahl

mit rund 28.000 angegeben. Innerhalb dieses Wachstums ist der gestiegene Anteil
der Frauen von 24 auf 34 v.H . ebenso bemerkenswert wie der der freien Mitarbeiter,

die stan 7,1 v.H. 1965 im Jahr 1990 14,7 v.H. ausmachen - mit weiter steigender
Tendenz (Institut Francais de Presse 1991: 15 und 17).

Betrachter man die Medien, innerhalb derer die joumalistinnen und Journalisten

tatig sind, so ergibt sich folgendes Bild (Angaben in v.H.) :

in Zeitschriften und anderen nichr taglich erscheinenden Printmedien

in Tageszeitungen
im Fernsehen

in Agenturen

im Radio
(Insrirut Francais de Presse 1991: 44) .

46,7
28,0

9.55
7,84

7.54

Die Aufteilung nach den einzelnen Unternehmensarten sieht wie folgt aus (in v.H.):

nationale Tagespresse
regionale Tagespresse
andere regionale Pressepublikarionen
IIIustrierte
Special-inreresr-Zeirschriften
technische und andere Fachzeirschrifren
Publ ikationen von Institutionen
nationales Radio
Lokalradio
offentliches Fernsehen
Privatfernsehen
Nachrichtenagenturen

spezial isierte Nachrichtendienste
(Institur Francais de Presse 1991 : 45).

8,8
19,2
2,6

5,2
22 ,2

13,3
3,4
5,4
2,1

6,7
2,8

6,5

1,3

Eine dritte, fiir Frankreich angesichts des immer noch dort vorherrschenden Zenrra

Iismus nicht unbedeurende Unrerscheidung ist die nach Berufsangehorigen, die in
nerhalb der Pariser Region leben und arbeiten und mit 61,1 v.H. die Mehrheit
ausmachen, und jenen in der Provinz (36,4 v.H.). 2,5 v.H . sind augerhalb Frankreichs
tatig (Insritut Francais de Presse 1991: 25).
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FRANZOSISCHE MEDIENSKANDALE

1m Dezember 1989 erschiitterten Meldungen iiber Massengraber in der westrurnani

schen Stadt Temesvar, in denen von 2.000, 3.000 oder auch 4.630 Toren die Rede

war, die franzosische Offentlichkeir. Die Me!dungen wurden unbesratigt veroffentlichr
und wenige Zeit sparer von den gleichen Journalisten nach unten korrigiert, die

Imiimer stellten sich als enorm heraus; die Zeitung -Liberarion- veroffentlichte eine

Gegenuntersuchung, und zahlreiche Kommentare, Tribunale und Reflexionen wid

rneren sich dieser gravierenden journalisrischen Fehlleistung (Charon 1993a: 11) .

Auch die Prasenration von Videoaufnahmen iiber den ProzeB und die Hinrichrung

des Ehepaares Ceausescu, die unter undurchsichtigen Bedingungen zustande gekorn

men waren, als auBergewohnliches Dokument in den 20-Uhr-Nachrichten von »TF 1«

rief harsche Kririk hervor.

Die Aussrellung »Medias et democratie«, die von der Stiftung »LArche de la Fra

ternite« im gleichnamigen Bau einer breiten Offendichkeit gezeigt worden war, do

kumentierte einen anderen vie! diskutierten Fall. Der Starjournalist Patrick Poivre

d'Arvor prasentierte im Fernsehen ein Interview mit Fidel Castro, das er mit dem

kubanischen Staatschefgefuhrt haben wolhe. Eine amerikanische Journalistin enthullte
wenig sparer, daB die Aufnahmen von Castro anlaBlich einer Pressekonferenz gemachr

worden waren und der Fragen stellen de d'Arvor sparer dazwischen geschnitten wurde.

Oder: 1990 wurde ein Journalist des inzwischen eingesrellten Senders »La Cinq«

der fahrlassigen Korperverlerzung, Flucht und unterlassenen Hilfeleistung beschuldigt.

Ein Kameratearn des Privatsenders harte einen ganzen Abend lang eine Gruppe von

angetrunkenen Skinheads mit deren Einverstandnis begle iret und die fragwiirdigen

Heldentaten dieser Gruppe gefilmt, die einen jungen Schwarzen verprugelt und mit
dem Auto angefahren hatten - und dies bei ununterbrochen laufender Kamera. Dann
verschwanden Skinheads und journalisten, ohne dem Opfer, das schwerverletzt auf

dem Trottoir liegen blieb, zu he!fen. Die Redakteure von »La Cinq« protestierten
gegen diese Beschuldigung, indem sie geltend machten, daB die Arbeir, die in den

vergangenen drei Jahren von dieser Redaktion geleistet worden war, sie jeden Kom
rnentars enrhebe,

DaB die Medien der Mitschuld am Selbstrnord des franzosischen Premierrninisters

Pierre Eugene Beregovoy im Mai 1993 geziehen wurden, ist vor dem Hintergrund

einer heftigen offenrlichen Medienschehe zu verstehen.

CHARAKTERISTIKA DES JOURNALISMUS IN FRANKREICH UNO IHRE

HINTERGRONDE

Franzosische journalisren beziehen sich, wenn sie das Ideal der journalistischen Un

abhangigkeir betonen und verteidigen wollen, gem auf ihren Urvarer, Theophraste
Renaudot. Er war Besitzer und Chefredakteur von -La Gazette(, der Publikarion, die

als die erste Zeitung Frankreichs gilt. Er schrieb 1632: »En une seule chose, ne
cederai-je a personne, (et c'lesr la recherche de la verire« (zirierr nach Mc Mane
1992: 8}.

Dennoch ist seit den Urspriingen des franzosischen journalismus eine Tradition
festzusrellen, die ihn in den komplexen Rahmen einer privilegierten Beziehung zwi-
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schen Staat, GeseHschaft und Presseunternehmen einbettet (Charon 1990: 69). Schon
Renaudot iibte sein Metier unrer den wohlwoHenden Augen des machtigen Kardinals
Riche1ieu aus, der seinerseirs des i:ifteren in der )Gazettel Renaudots schr ieb.
Charles-Louis Havas konnte zwei Jahrhunderte sparer im frtihen Te1egrafenwesen eine
Monopolposition besetzen, weil er exklusiven Zugang zu den Informationen der
wichtigsten Mlnisrerien und insbesondere des Augenministeriums hatte. Selbst die
Grtindung der renommierten Tageszeitung -Le Monde- geht auf die Initiative Charles
de Gaulles zuruck, der sich eine geoge, von politischen Parteien und der Macht des
Ge1des unabhangige Zeitung wiinschte (vgl, Greilsamer 1990).

1m Laufe des 20. jahrhunderrs durchlebten die franzosischen Medien zwei Perioden,
wahrend derer sie heftig in der i:iffentlichen Kritik standen: am Vorabend des Ersten
We1tkrieges, als Chauvinismus und Zensur Falschme1dungen und widersprtichliche
Nachrichten hervorbrachten, und in der Zeit von 1940 bis 1944, a1s die Kollaboration,
in die sich ein groger Teil der franzosischen Medien einbeziehen lieg, das Bild des
Journalisten kompeomittierte (Charon 1993a: 2If.). Wahrend die Erfahrungen der
ersten Krise dazu ftihrten , dag die Journalistengewerkschaft »Syndicar narionale des
journalistes« einen Ehrenkodex verabschiedete, welcher die individuelle Veranrwortung
hervorhebt, wurden nach 1944 von der provisorischen Regierung Anordnungen ge
troffen, die das ansonsten noch heme gultige Gesetz von 1881 tiber die Presse
modifizierten und den Akzent auf die Struktur der Presseunternehmen und die her
ausgeberische Veranrworrung legten .

Obwohl der franzosische Journalismus schon vor dem zweiten Weltkrieg als ein
durch Geld und Macht korrumpiertes Metier galr.! zog er dennoch - oder gerade
deswegen - das Interesse von Intellektuellen auf sich. Dieses Interesse brach sich nach
Ende des Krieges Bahn und brachte jene Form des Meinungsjournalismus hervor,
der die aktuellen Geschehnisse kornmentierr. Er wurde durch Namen wie Raymond
Aeon, Albert Camus und Francois Mauriac gepragt und stellt die zweite herrschende
Traditionslinie des franzosischen Journalismus dar (Conan 1990: 5). Dieser - tells
polemische - Meinungsjournalismus stellr die politische Idee, den Standpunkt und
den Wortstreit tiber die Recherche und Kontrolle von offizieHen Informationen.

Es lassen sich also traditionell vor allern zwei Neigungen im franzosischen Journa
lismus vocfinden : Einerseits die, quasi offizios einer Cheonistenpflicht nachzukommen,
und andererseirs die, zu interpretieren und zu komrnenrieren,

In den 70er Jahren hielt der angelsachsisch gepragte investigative JournaIismus in
Frankreich Einzug, paradoxerweise befordert von der kritischen Wochenzeitschrift
-Liberation-, die - von Jean-Paul Sartre gegrtindet - seinerzeit als Meinungsblatt par
exellence galt. Der Kornmenrar wurde nun erganzr - wenn nichr sogar ersetzt - durch
Recherche und Enthtillung. Dieser Wandlungspeozeg vollzog sich vornehmlich in den
Printrnedien. In den audiovisuellen Medien fand ein ganz anderer Wandel start: der
zur journalisrenpersonlichkelr, zum StarjournaIisten, zum Prasentaror oder Anirnareur
(Conan 1990: 6).

Eine der Besonderheiten des franzosischen journalismus, die vor dem Hintergrund

1 Vgl. Jeanneney (1981) , insbesondere sein Kapitel 6: »La venalite du journal isme financier entre les
deux guerres-, S. 237-268 .
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seiner traditionell starken Einbindung in herrschende Kreise versrandlich wird, sind
die ausgepragren informellen Beziehungen zwischen Presse, Staat und Winschaftswelt.
Dafur ist das Wort von der conniuence gepragt worden . Dieser Begriff lagt sich nur
unzureichend mit dem deutschen »stillschweigenden Einvernehmen« iibersetzen. »1?tre
de connivence avec quelqu'un« heigt soviel wie »rnit jemandem unter einer Decke
srecken« und beschreibt die Nahe, die so manche franzOsische Journalisten zur Macht
suchen, schon treffender.

Auch in Frankreich haben zahlreiche AEraren und Skandale, in denen die Medien
des verantwortungslosen Vorgehens geziehen wurden , der Diskussion uber die jour
nalisrische Ethik zu grogerer Vehemenz und Offentlichkeit verholfen. Dag der fran
zosische Journalismus in einer ernsthaften Krise steckt, wird gleichfalls durch die
jahrlichen Meinungsumfragen belegt, die die Einschatzung der Franzosen uber die
Leistung der Medien und der Journalisten einholt (vgl. Missika 1994; Charon 1993bi
Cayrol 1991i Wolton 1990). In der Summe ergeben diese Meinungsumfragen ein
wachsendes Migtrauen gegeniiber den Medieninhalten und den joumalisren. In jung
ster Zeit schalr sich heraus, dar! gerade die sozialen Schichten, die den Journalisten
am nachsten stehen und die am meisten Wert auf hohe Informiertheit legen, den
gror!ten Zweifel an der Unabhangigkeit und der Zuverlassigkeit der Journalisten hegen
(Charon 1993a: 15).

Dieser Verlust an Glaubwiirdigkeit gewinnt dadurch noch an Nachhaltigkeit, dar!
Frankreich in den vergangenen Jahren durch eine Welle von Skandalen erschiittert
worden ist, deren Aufdeckung weniger auf aufmerksame Medien als auf die Arbeit
einiger Untersuchungsrichter zuruckzufuhren ist (Meise 1995: 128). Auf der gebenden
Seite in den Machenschaften von Betrug, Veruntreuung und Korruption waren unter
anderem Umernehmen bereiligr, die als diversifizierte Konzerne - wie zum Beispiel die
Compagnie general des eaux (CGE) oder dec Baukonzern Bouygues - einerseits stark
auf offentliche Aufrrage oder Konzessionen angewiesen sind, andererseits mit hohen
Beteiligungen in Medienunternehmen engagiert sind. Die subjektive Wahrnehmung
der Rezipienren, dar! die Journalisten nichr unabhangig seien, weder von politischer
Macht noch von Geld (Missika 1994: 24), hat also durchaus eine reale Entsprechung.

JOURNALISTISCHE ETHIK IN DER WISSENSCHAFTLICHEN DISKUSSION

Betrachtet man, wie sich die Kommunikationswissenschaft in der Bundesrepublik
Deutschland bislang mit der Frage der Ethik im Journalismus beschafrigt hat , so
lassen sich im wesentlichen drei theoretische Ansatze herauskristallisieren, deren Un
rerscheidungsmerkmal die Art und Weise isr, wie sie die Zuweisung von Verantwortung
Rir die in Frage stehenden Erscheinungen in Journalismus und Medien vornehmen.
Dabei lassen sich der individualethische Ansatz von einer Ethik , die das System des
Journalismus und der Medieninstiturionen anvisiert, sowie von einer das Publikum
in die Verantwortung nehmenden Ethik unterscheiden (vgl, Purer 1992). In die
Diskussion urn Beschreibungen , Analysen und Konzepte einer Medien-Ethik sind
Wissenschaftler wie Journalisten eingetreten (vgl. HallerlHolzhey 1992; Erbring u.a,
1988). Auch die akademische Diskussion in Frankreich hat sich des Problems in
grofler Ausfuhrlichkeit angenommen. Die Handlungsorientierung, die in der Grund-



[aurnalistische Ethik: Die franzosischt Diskussion um die dlontologit 177

frage der Eth ik l>Was soli ich tun?« zum Ausdruck kommt, ist dabei ein sie pragendes
Merkmal. Insbesondere wird dies deutlich durch die vorwiegende Bezeichnung der
Thematik mit dem Begriff der diont%gie. dessen deutsche Enrsprechung »Pflichren
lehre « die Nahe zur deontologischen oder Pflichtethik kantscher Pragung erkennen
laBt. Die Mehrheit der wissenschaftlichen Beitrage zur Ethik-Diskussion im Journa
lismus in Frankreich laBt sich entlang der Linie anordnen, die die Perspekrive, der
individuellen Veranrwortung des einzeInen Journalisten das Wort zu reden, von jener
trennt, weIche die gewandeIte Medienlandschafr und ihre Auswirkungen mit einbe
ziehen mochre. Dies gilt fiir die Problembeschreibungen ebenso wie fiir die Ursa
chenanalyse und die Losungsansatze.

PROBLEMBESCHREIBUNGEN

Eric Conan, Chefredakreur der sozialwissenschaftlichen Zeitschrift -Espri«, sieht die
Pressefreiheit ersrrnals in ihrer Geschichre nicht durch auBere Eingriffe, sondern durch
den Medieo imrnanente (Fehl-)Entwicklungen gefahrder (Conan 1990: 5). An diesen
Fehlentwicklungeo sieht er ursachlich vor allem die audiovisuellen Medien betelligt,
die zu den beiden in der Nachkriegszeit vorherrschenden Formen des Meinungsjour
nalismus und des Recherchejournalismus den [oumalisme de communication gereiht
haben, welcher im Gegensatz zu den erstgenannten nur an der Oberflache dessen,
was er berichtet, verbleibt. Diesen Kornmunikationsjournalismus, dessen oberste Ge
bote die Aktualitar und die Schnelligkeit sind und der sich damit zufriedengibt,
weiterzuvermitteln, was ihm zugetragen wird, wertet er als Bedrohung fiir den Jour
nalismus seines Versrandnisses , dessen spezifische Aufgabe es ist, zwischen die Wahr
nehmung von Nachrichten und ihre Verbreitung zu treten und dort die verborgenen,
zuriickgehaltenen Informationen zu suchen (Conan 1990 : 8). Indem Conan Veran
derungen innerhalb des Journalismus beschreibt, laBt er sich dem Ansatz einer Erhik
des Journalismus als System zuordnen, dessen an Schnelligkeit ausgerichtere Funk
tionsweise er kririsiert.

Auch Jean-Marie Charon, Medienexperre am renomrnierten Pariser Ausbildungsin
stitut »Cenrre de formation et perfectionnement des journalistes«, beschreibt gewan
delte Stile der Kommunikation, jedoch vor allem die verschwimmenden Grenzen
zwischen Information, (Unternehmens-)Kommunikation und Werbung als problema
tische Bedingungen fur den Journalismus und gehr damit eben falls iiber eine rein
individualerhische Betrachtungsweise hinaus (Charon 1993a: 18). Er stellr dann jedoch
game Listen journalisrischer Verfehlungen auf, die in der Vergangenheit beobachter
werden konnten und die in der Sum me den Eindruck verrnitreln sollen, wie sehr der
franzosische Journalismus von Auswiichsen behafter sei (Charon 1993a: 281ff.):

• »kleine« Ungenauigkeiten bei der Berichrerstattung iiber Fakten: z.B, falsche Vor
namen, falsche Angaben von Berufen , falsche Zahlen,

• mangeInde Absicherung von Fakten auch bei gewichtigen Ereignissen ,
• Verletzung der Unschuldsvermutung und Vorverurteilung durch die Art der Be

richtersrattung,
• Konstruktion von Ereignissen auf der Grundlage von Geriichten,
• Bevorzugung des - vor allem optisch - Spektakularen,
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• medial verrnittelter Terrorismus, indem z.B, Augerungen von Terroristen verbreitet
werden,

• Produktion von Falschungen, erwa gefalschren Interviews,
• Verwendung von Archivbildern, die nicht gekennzeichnet werden,
• die Generierung von Ereignissen, die ohne die Anwesenheit z.B, von Kamerateams

nicht zusrande gekommen waren,
• die Veroffenrlichung von gestohlenen Fotos,
• die Arbeit mit versreckten Mikrofonen.

Diese Verfehlungen beziehen sich also sowohl auf die mangelnde Sorgfalt bei der
Verifikation von Informationen und die Mittel ihrer Beschaffung als auch auf ihre
Prasentation und stellen damit das Handeln des einzelnen Journalisten in den Mit
telpunkt der Betrachrung.

Jean-Louis Peninou, Herausgeber der Wochenzeitung -Liberarion-, der ebenfalls
eine Aufstellung der markantesten Fehler des Journalismus in den lerzren zehn Jahren
liefert, kommt zu der Einschatzung, dag es die mangelnde Professionalitar ist, die
dem Berufsstand und seinem Produkt vorzuwerfen ist: »On ne reproche pas a la
presse ses opinions, mais son insuffisance professionelle« (Peninou 1990: 80).

Wenn die conniuence, das einvernehmliche Umgehen mit den Inhabern der Macht,
schon als Problem bei der Darstellung der Charakreristika des franzosischen Journa
lismus beschrieben worden ist, so hat sie in den Zustandsbeschreibungen des als in
der Krise befindlichen Berufes um so berechrigrer ihren Platz. Florence Haegel hat
hier eine eindruckliche Beschreibung der Mechanismen geliefert, wie den im Pariser
Rarhaus akkreditierten joumalisren viele immaterielle Vorteile gewahrt werden, die
in ihnen das angenehme Gefuhl entsrehen lassen konnen, einer eingeweihten Kaste
zuzugehoren (Haegel 1992).

Wo die conniuence nicht mehr gutwillig als intensive und sorgsame Pflege des
Kontaktes mit den Informanten beschonigt werden kann, schlagt sie urn in subtile
Formen der Korrumpierung und Bestechlichkeit. Denn die im folgenden referierten
Autoren sehen die Kauflichkeit von Journalisten nicht nur im Zusammenhang mit
finanziellen oder anderen materiellen Zuwendungen, sondern ebenso in Vorteilsnah
men ideeller Art, die Journalisten in Austibung ihres Berufes sich zuschulden kommen
lassen. .

Wiederum Jean-Marie Charon sowie die ]ournalisten Philippe Thureau-Dangin,
jean-Francois Rouge und Thierry Naudin sind Auroren, die auf diesen Sachverhalt
den Schwerpunkt der Journalismuskritik legen.

Einige Beispiele ftir die Formen, die das Problem angenommen hat:

• Innerhalb der sogenannten ~grogen« Presse, also der nationalen Medien, die tiber
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bericheen, herrscht die Abhangigkeit der Jour
nalisten von ihren Inforrnanten, also ihren Quellen, vor. Thureau-Dangin beschreibt
das Verhalrnis von journalisten und Machtigen als Komplizentum, das lerzrere
durch Vertraulichkeiten, die schmeicheln, Beraterangebote und bevorzugte Behand
lung bei der Informationsweitergabe pflegen (Thureau-Dangin 1989: 68). Die Ab
hangigkeir der Journalisten von ihren Informanten, so Thureau-Dangin, sei um so
groger, wenn die Professionalitat der PR-Mitarbeiter die der Journalisten ubersreige.
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• Exklusive Pressereisen, die in keinem Verhaltnis zum Anlaa der Presseinformation
stehen, und teure Geschenke - vor allem bei den Special-interest-Zeitschriften
(Wohn-, Auto-, Kino- sowie Frauenzeitschriften) - werden in der sicheren Hoffnung
auf journalistisches Entgegenkommen gewahrt. Aber auch im Medizinsektor der
Medien sowie in der Finanz- und Wirtschaftspresse sind Vorteilsnahmen durch
Journalisten ublich, so daa der Informationswert der so zustandegekommenen Be
richte oft angezweifelt werden kann.

• Publi-informations - Informationen, die die Forderung nach Trennung von Werbung
und redaktionellem Teil ignorieren - sind vor allem bei Frauenzeitschriften und
Special-interest-Zeitschriften haufig anzutreffen.

• Unter dem Begriff der »aktiven Korruprion« werden die neuen Vertreter des Jour
nalismus, [aurnaliste-auenturier; joumaliste-entrepreneur oder journa/istt-publicitairt
bezeichnet, allesamt Kommunikationspraktiker, die die Grenzen zwischen Unter
nehmerturn, Werbung, Public Relations und Journalismus verwischen (Rouge 1990:
42).

• Eine besondere Form der Einbindung von Journalisten ist es, sie als Moderatoren
fiir Diskussions- und andere offentliche Veranstaltungen zu gewinnen bis hin zur
Prasentation von Produkten.

Versucht man, die Vorwiirfe zusammenzufassen, die die genannten Autoren den fran
zosischen Medien und den in ihnen arbeitenden Journalisten machen, so sind folgende
Fehlentwicklungen zu benennen: Mangelnde Professionalitar in der Ausiibung des
journalistischen Handwerks fuhren zu einer Fiille von Fehlern, die den Journalisten
in der Darstellung der Informationen, die sie erlangt haben, unterlaufen. Ihre haufige
Unterlegenheit gegeniiber den Kompetenzen der professionellen Kommunikatoren
bringen Fehlerquellen und Unzulanglichkeiten schon bei der Informationserhebung
hervor. Das Phanornen der Korruption benennt Defizite im Charakter des einzelnen
Journalisten. In der Summe kreist die Problembeschreibung der Krise des journalisrnus
also urn die Person des journalisten, seine Fertigkeiten, Fahigkeiren und Eigenschaften.
Zwar werden in Ansatzen problematische Entwicklungen innerhalb der Medieninsti
tutionen angesprochen, der Schwerpunkt verbleibt jedoch beim handelnden Indivi
duum.

URSACHENANALYSE

Wenn sich die Autoren der Analyse der Ursachen der immer wieder als Krise des
Journalismus begriffenen Probleme widmen, treten eine Fiille von Faktoren ans Licht,
die weit iiber die Person des einzelnen Journalisten hinausreichen.

Wahrend auaerer physischer und innerer moralischer Druck jahrhundertelang fur
die Presse zur Einhaltung eines journalistischen Moralkodex im allgemeinen ausreich
ten, geniigen, so Bertrand, diese beiden Instanzen im 20. Jahrhundert angesichts
industriell verfallter Medien bei weitem nicht mehr: »La conscience individuelle suffit
moins que jamais depuis que les medias ont tourne a la grosse industries (Bertrand
1991a: 30). Der Kommunikationswissenschaftler lehnt also die Konzentration auf
den einzelnen Journalisten abo

Eric Conan, der vor allem die Oberflachlichkeir des sogenannten journalisme dt
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communication beklagt, sieht die Ursachen fur die Verbreitung dieser Form des Jour
nalismus in okonornischen und technischen Zwangen, die ihrerseirs die entsprechende
journalistische Einstellung hervorgebracht haben: Esgilt, so viel wie moglich von der
herstellbaren Bilder- und Informationsflut zu vermitteln.2 Auch wenn er die audio
visuellen Medien fur diese Fehlentwicklungen veranrwortlich machr, siehr er aile
Medien vor die ethischen Probleme der journalistischen Praxis gestellt.

Jean-Marie Charon sieht folgende Faktoren, die den Weg des franzosischen Jour
nalismus in die Krise geebnet haben (Charon 1993a):

• die Veranderung der Medienstrukturen, die eine Multiplizierung der Akteure und
eine Atomisierung des Publikums mit sich gebracht hat: Die daraus resultierende
Konkurrenz Rihrt zu Auswuchsen journalistischer Praxis. Ein Mehr an spektakularen
Inhalten mua durch ein Weniger an Mitteln und Personal erbracht werden: »Cette
abondance (de medias) dans l'austerire (des equipes) entraine une certaine redon
dance dans Ie traitement de l'actualite qui, en retour, incite ase distinguer par Ie
spectaculaire, Ie document choc ou Ie scoop a tout prix« (Charon 1993a: 18);

• die Professionalisierung der Kommunikationsabteilungen von Unternehmen und
Institutionen: Der Kampf urn den Zugang zu den Medien sieht den Journalisten
nur noch als ein Mittel zum Zweck;

• die Zunahme der Journalisten an Zahl: Dies fuhrt zu einem gravierenden Ungleich
gewicht zwischen Bewerbern und Ausbildungsplarzen in den Medien, zu einer
Berufslaufbabn, die unrer dem Druck der Konkurrenz vollwgen wird, zu einer
erheblichen Verjungung der Redaktionen, angesichts derer die Bindung an die
Traditionslinien des Journalismus und eine in der Nachkriegszeit gepragre Berufs
kultur verloren gehen : »••• cette perte des reflexes collectifs, entraine une fragilisation
de I'arrenrion portee aux regles et traditions professionelles, facilement releguees
au rang de luxe d'un autre age« (Charon 1993a: 21).

In der Analyse der Ursachen der Krise des franzosischen Journalismus werden also
Entwicklungen der Medienstrukturen genannt, die sich weitestgehend dem Zugriff
des einzelnen Journalisten entziehen: Die industriell verfaflten Medien mit ihren
okonornischen und technischen Zwangen, die Konkurrenz zwischen den Medien und
Medienunternehmen, die Ausdifferenzierung des Journalismus und die Konkurrenz
situation zwischen den so zahlreich gewordenen journalisten, eine rasante Professio
nalisierung der Public-Relations-Abteilungen von Institutionen und Unternehmen
sowie ihre Ausstattung mit weitreichenden finanziellen Moglichkeiren stell en den
einzelnen Journalisten vor bisher nie gekannte Anforderungen. Die Beschreibung der
Veranderungen des Mediensystems und die sich damit neu stellenden Probleme legen
nahe, daa eine individualethische Verantwortungszuschreibung nur noch wenig greifen
kann.

2 Stellvenretend filr diese Auffassung scider franztisische Starjournalist und -prasenrator Patrick Poivre
d'Arvor zitiert: »J'aime ce travail purement journalistique ... qui engendre forcement des dc!rapages
qu'il faut accepter. je suis pour Ie progres technique er je prefere avoir des images ame rnettre sous
la dent que rien du route (zitiert nach Conan 1990: 10).
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LOSUNGSVORSCHLAGE

Wenn eingangs erklart wurde, dag die wissenschaftliche Diskussion zur journalistischen
Erhik in Frankreich urn die Frage kreist, ob die individuelle Verantwortung des
einzelnen Journalisten im Mittelpunkt sreht oder ob die gewandelte Medienlandschaft
mit ihren Auswirkungen eine bedeutende Rolle spielr, dann sind diese unterschied
lichen Betrachtungsweisen natiirlich auch bei den Losungsansarzen wichrig,

Albert du Roy ist ein Vertreter der erstgenannten Sichrweise, Er bindet die Dis
kussion urn die journalistische Ethik eng an die Frage der Informationsfreiheit (du
Roy 1992). Dabei bezieht er sowohl die Trager gesellschaftlicher Macht mit in seine
Dberlegungen ein, von denen er mehr Transparenz fordert, als auch das Publikum,
das er sich scharfsichtiger wiinscht. Er konzentrierr sich aber letztlich auf die Jour
nalisten, von denen er die Erfullung besonderer Pflichten erwartet, Deren Realisierung
sieht er sowohl im Individuellen wie im Kollektiven, und er fagt sie in drei Begriffen
zusammen: lila competence. la rigueur, et la morale« (du Roy 1992: 227). Mit diesen
Haltungen, fordert er, sollen Journalisten den Verfehlungen entgegentreten. die mit
der Kornmerzialisierung der Medien einhergehen.

Sein Appell an die Moral ist verbunden mit der Frage, wer welche Sanktionen bei
Verletzung dieser Moral ausiiben konnre . Du Roy halt weder den Staat dafur geeignet,
die Rolle des Richters oder Kontrolleurs der journalistischen Moral auszuiiben , wei!
das die Gefahr des MiBbrauchs beinhalte; noch die Verleger und Medienunternehmen,
weil sie primar ihren kommerziellen Interessen folgen; weder die Journalistengewerk
schafren, wei! sie Journalisten und ihre Interessen verteidigen, sie aber nichr sanktio
nieren sollen; noch das Publikum, wei! dieses in der Regel nur noch in der Gestalt
des »Marktes« aufrritr . Einzig innerhalb der Redaktionen kann nach seiner Auffassung
eine Gegenmacht gegen den MiBbrauch der Medienmacht ausgeiibt werden. Nur die
kollegiale gegenseitige Kontrolle gewahrleiste, daB die ethische Regelung der Presse
Freiheit nicht zu ihrer Beschrankung gerat.

Urn dieser Moral ein Fundament zu geben, pladiert er fur einen symbolischen »Eid
des Theophraste«, der - benannt nach dem Urvater der franzosischen Journalisten
und angelehnt an den Eid des Hippokrates fiir Mediziner - in aller Bescheidenheit
das Wesen der journalisrischen Pflichr zum Ausdruck bringen solI: »Le seul engagement
credible est d'oeuvrer pour la decouverte des verites, sans jamais les croire atteintes,
de s'effacer roujours derriere les faits, de ne se laisser devier de sa route ni par les
puissants , ni par son public, ni par sa propre ambition« (du Roy 1992: 233).

Diese Orientierung auf die individuelle Verantwortung des Journalisten findet sich
in der deutschsprachigen Literatur vor allem bei Boventer, der die Einiibung eines
Denkens in ethische Kategorien empfiehlt und vom Journalisten fordert, er miisse
ein Moralist sein (Boventer 1988: 234ff')' Ihr wird unter anderem von Saxer wider
sprochen, der es als Mangel kritisiert , lIdaB nach wie vor Journalismusethik uberwie
gend als Frage der personlichen Moral erortert wird« (Saxer 1988: 271). Denn er
gibt zu bedenken, lIdaB journalistisches Handeln keinesfalls nur oder zurnindest in
allererster Linie autonomen Personlichkeiren zugeschrieben oder angelastet werden
kann« (Saxer 1988: 268). Auch Weischenberg halt die Reduktion auf eine Indivi
dualethik fiir nicht ausreichend, ebensowenig wie eine Professionsethik, wie sie von
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Berufsverbanden kodifiziert wird, oder auch eine Insritutionenethik, zwischen denen
er jedoch eine BrUcke schlagen will (Weischenberg 1992: 513) .

FUr soleh eine Institutionenethik pladiert ein anderer Losungsansatz innerhalb der
franzosischen Debatre, der das einzelne Medienunternehmen als den geeigneten art

fUr die Reflexion ethischer Probleme berrachret (Conan 1990: 1I). Peninou konkre
tisiert dies, indem er die EinfUhrung eines Ombudsmannes innerhalb eines Presseun

ternehmens vorschlagt. Dieser greift Kritik und VorwUrfe von Lesern auf, die sich
beklagen, dag tiber einen Gegenstand oder ein Thema falsch oder verfalschend be

richter worden ist. Er UberprUft die Stimmigkeit der Fakten und die Angemessenheit
und Aufrichrigkeit der Analyse und bewerret diese unabhangig von den Zwangen der
Berichrerstatrung, der Meinung des Chefredakteurs, der Anforderung des Layouts.

oder unabhangig davon, welehe Srellen auch immer das Gedruckte mit welehen
Grunden verteidigen. Als Handlungs- und Sankrionsmoglichkelren stehen ihm Mag
nahmen von internen kritischen Vermerken bis hin zum Abdruck korrigierender
Artikel zur VerfUgung.

Dieser Vorschlag finder sich auch in dem Magnahmenkaralog von Bertrand. der
in seiner weitreichenden Darstellung moglicher Ansatzpunkte zu einer Entwicklung
der joumalisrischen Erhik viele Ebenen mit einbezieht (Bertrand 1991 b). Auch wenn

er mit einigen seiner Vorstellungen bereits Bestehendes aufgreift und in einen allge
meineren Konrext setzt, so ist doch auffallig, dag ediche der von ihm angefuhrren
"Magnahmen zur Absicherung der sozialen Veranrwortung der Medien« (MARS 
Moyens non gouvernementaux d'assurer la responsabilire sociale des medias). die sich

gegenseitig erganzen sollen, ihren Ursprung in den USA haben. Zu diesen Magnahmen

gehoren:

1. die universitare Journalistenausbildung: Sie kann Allgemeinbildung, spezial isiertes
Wissen und eine ethische Erziehung verrnitreln, Ihr Vorteil ist, daB sie weitgehend
unabhangig von staadichen und kommerziellen Inreressen ist, In Frankreich ge
horen allerdings die zwei renomrniertesten journalistenschulen nichr der Univer
sitat an .

2. Forschungsberichte in Wissenschaftszeitschriften und Buchern: Sie konnen Fehl
enrwicklungen der Medien wahrnehmen und Wirkungen der Medien evaluieren.
Bertrand hebt dabei die in den USA durch "think ranks" und Stifrungen - also
unabhangige Forschungseinrichtungen - finanzierte Medienforschung hervor,

3. Pressekodizes: Sie sind denkbar auf nationaler Ebene der verschiedenen journa
Iistenorganisarionen sowie auf der Ebene der einzelnen Zeitungen und geben

einfache und konkrete K1auseln an, welche auch spezifische Besonderheiten ein
zeiner Zeitungen berucksichtigen konnen,

4. Kolloquien und Werksratten: Sie konnen von journalisrenorganisationen, Sriftun

gen oder Journalistenschulen fUr Praktiker organisiert werden, urn auf prakrischer
Ebene - beispielsweise mit Hilfe von Rollenspielen und Fallstudien - ethische
Themen zu reflektieren.

5. lokale Presserate: Dabei handelr es sich urn regelmallige Treffen von Rezipienren
und Veranrwortlichen der lokalen Medlen, an denen auch Journalisten teilnehmen
konnen. Sie haben zum Ziel , dag Rezipienten erwas tiber die Funktionsweise dec
Medien erfahren und ihren Unmut uber Fehlleistungen kundtun konnen.
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6. nationaler Presserat: Er Macht einerseits Klagen gegen einzelne Medien offendich
und wehrt sich andererseits gegen Eingriffe der Staatsgewalt. In Frankreich wurde
die Einftihrung eines Presserates bislang niemals ernsthafr erwogen.

7. Ornbudsmanner: Sie fungieren als Mittler zwischen einer Zeitung und ihren
Lesern und werden als richtungsweisende Personlichkeiren in Sachen Ethik be
rrachtet,

8. Kommissionen zur Inhaltsevaluierung: Diese Institution hat ihren Ursprung in
Japan. Darin beschafrigen Herausgeber eine Gruppe von Journalisten, die eine
Qualitatskonrrolle des jeweiligen Medienproduktes durchfuhren, In den USA wird
das durch eine institutionalisierte hausinterne Kritik erreicht. In beiden Fallen
gilt diese Institution als ethische Erziehungsinstanz der Mitarbeiter.

9. Journalismuszeitschriften: Sie werden oft von Journalisten oder von Universitaten
gegrtindet (z.B. -Columbia Journalism Review- oder -Chicago Journalism Review
in den USA) und dienen der kritischen Begleitung der Medien. Eine entsprechende
Sendung (wie die »Inside Story« des »Public Broadcasting Service«) laBt sich als
eine Art kritischer Instanz ftir die audiovisuellen Medien denken.

10. Medienreporter: Als Berichtersrarter tiber das Mediengeschehen sind sie ftir Print
wie ftir audiovisuelle Medien tatig .

11. Korrekturen innerhalb der Medien: Sie publizieren eigenverantwortlich die Irrtii
mer und Fehler, die sie selbst begangen haben.

12. Fragebogen: Personen, tiber die berichtet worden ist, oder Leser (tiber die Verof
fendichung von Fragebogen) werden zur Korrektheir und Unparteilichkeit der
Medlen, die sie rezipieren, befragt.

13. Readers panel: Eine Zahl reprasentativer Rezipienten in einer Gemeinde wird in
zeitlichen Abstanden tiber die lokalen Medien und ihre eigenen Vorschlage befragt.
Ein Bericht daruber wird in der Zeirung veroffenrlicht.

14. Die Erhebungen tiber demographische Zusammensetzung und Meinungsumfragen
bei Rezipienten zu Werbezwecken gelten Bertrand ebenfalls als ein MARS.

15. Leserbriefe/freier Meinungsaustausch: Dafur soli mehr Platz an prorninentcr Stelle
eingerichtet werden.

16. Vermitdungskomitees - z.B. zwischen Richtern und [ournalisten, Polizisten und
journalisten, auslandischen Minderheiten und Journalisten - sollen dazu beirragen,
gegenseitige Erwartungen transparent zu Machen.

Mit diesen MaBnahmen greift Bertrand auf unterschiedlichen Ebenen des gesellschaft
lichen Dialoges ein. Auch wenn jedes einzelne Mittel ftir sich enrweder als bekannt
und unwirksam oder innovativ, aber dennoch wenig wirksam erscheint, liegt das
Weitreichende seines Vorschlages in dem Ankntipfen an bereits bestehenden Instru
menten und Srrukturen und in der Vernetzung verschiedener Konkretions- und Ab
straktionsebenen der Reflexion und Medienkritik sowie im Einbezug verschiedener
am offenrlichen KommunikationsprozeB beteiligter Personengruppen, vor allern aber
der [ournalisten. Damit betrachter er den Journalismus als Gesamtsystem und nennt
darin konkrere Ansatzpunkte, mittels derer auch das Individuum erreicht werden
kann. In einigen der genannten Vorschlage - z.B, den Punkten 8., 9., 10., 11. 
finden sich Parallelen zu den Uberlegungen, die in der hiesigen Diskussion zur
Qualirarssicherung angestellt worden sind (vgI. ReiterlRuB-Mohl 1994).
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Ein Mehrebenenmodell von Li:isungen bieret auch Charon an. Er siedelt die Suche
nach Li:isungen fur die geschilderren Probleme auf drei Ebenen an und vereinr damit
eine Ethik des Systems Journalismus mit Elemenren einer Publikumserhik, der er am
Individuum orientierte MaBnahmen zur Seite srellt:

1. Die verschiedenen Bereiche des Journalismus, die er -Universien« nennt (allge
meiner und politischer Nachrichtenjournalismus, Journalismus im audiovisuellen
Sektor, Lokaljournalismus und Journalismus der Special-interest-Zeitschriften),
mUssen sich ihrer Grundlagen versichern . Sie mussen ihre jeweils eigene Logik
entdecken, ihre Entwicklung uberdenken und ihre ethische Problematik beschrei
ben. Erst dann kann eine gemeinsame Definition der Information rekonsrruiert
werden . Und erst darauf kann eine neue Legitimitat des Journalismus aufbauen
(Charon 1993a: 318f.).

2. Er pladiert fur eine gesellschaftsorienrierte Betrachtungsweise, die die Offentlich
keir in die Diskussion urn die Ethik mit einbezieht, weil es in ihr letztlich um
die Frage der Funkrionsfahigkeir der Demokratie geht . In dieser Konzeption eines
gesellschaftlichen Diskurses tiber die Leistung der Medien wurde die Logik des
franzi:isischen Systems, das die Beziehung zwischen Medien und Staat privilegiert,
durch eine gestarkre Beziehung zwischen Medien und Gesellschaft der BUrger
ausgeglichen (Charon 1990: 76).

3. Parallel zur Durchfuhrung dieses Diskurses, den er durch Initiativen und Kollo
quien im Zusammenhang mit der Berichterstartung tiber Rurnanien und den
Golfkrieg schon als in Gang gesetzt betrachtet, sieht Charon einen wichtigen
Ansatzpunkt in der Ausbildung filr Journalisten, die sie filr die Spannungen und
Verwerfungen wappnen soli, welche durch einen gewandelten Umgang mit In
formationen aufgetreten sind. Diese grundlegende moralische Vorbereitung auf
den Beruf halt Charon einer Diskussion urn eine Neuformulierung von Presse
kodizes oder einer wie auch immer gearteten Ordnungsstruktur fur weit uberlegen
(Charon 1990: 78) .

AUSBLICK

Bei der Systematisierung der verschiedenen Losungsansatze wird deurlich, wie sehr
sie zum Teil an die Person des Journalisten gebunden sind und zugleich wie wenig
sich die Frage einer verbesserren journalistischen Ethik auf die Person allein beschran
ken laBt. Vier Positionen lassen sich innerhalb der losungsorientierten Debatte aus
machen :

• eine individuelle Berrachtungsweise, vor allem verbreitet unter den sogenannten
Srarjournalisten des audiovisuellen Sekrors. Danach ist jeder selbst aufgefordert,
sein Verhalten nach individueller MaBgabe auf der Grundlage der Leitlinien einer
Journalistencharta, die ausreichend isr, auszurichten. Alles andere wiirde eine un
zulassige Einmischung in die Unabhangigkeir des Journalismus bedeuten;

• eine unternehmensorientierte Betrachtungsweise, die sich vor allem bei Unterneh
men wie der -Liberarion- finden laBt, in denen ein bestimmtes Ethos zur Unrer
nehmenskultur gehort: Nicht das Individuum stehr im Zentrum der Verantwortung,
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auch nichr der Berufssrand oder seine Organisationen oder der Mediensektor
schlechthin, sondern die einzelne Zeirung, der einzelne Sender. Dort gilt es, eine

Struktur aufzubauen, welche zwischen den verschiedenen Abteilungen, die von der
Respekrierung ethischer Prinzipien beruhrt sind, verrnitrelt:

• eine am Berufsstand orientierte Betrachtungsweise, die von der »Federarion nationale
de la presse franca ise« unterstiitzt wird und auf Kolloquien sowie Treffen der Berufs

verbande die Reflexion tiber die journalistische Ethik vorantreiben und neue Regeln
verabschieden will. Auch die Forderungen nach einer verbesserten Ausbildung lassen

sich hier ansiedeln;
• eine gesellschafisorlentierte Betrachtungsweise, die die Offenrlichkeir zu einem Dis

kurs iiber Medienethik zu bewegen bestrebr ist,

Die Suche nach Moglichkeiten, diese Ansatze zu verbinden, ware einem Streit darum,

welche Herangehensweise am vielversprechendsten ist, vorzuziehen.
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