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I. eINleItuNg

Von Marlis Prinzing und Roger Blum

1. Thema

International blüht die vergleichende wissenschaftliche Forschung über den po-
litischen Journalismus: 2014 erschien Political Journalism in Comparative Perspective 
von Erik Albaek (Odense, Dänemark), Arjen van Dalen (Odense), Nael Jebril (Ox-
ford) und Claes de Vreese (Amsterdam);1 sie verglichen politische Journalisten in 
vier europäischen Ländern (alBaek et al. 2014). Ebenfalls 2014 gaben Raymond 
Kuhn (London) und Rasmus Kleis Nielsen (Oxford) Political Journalism in Transition. 
Western Europe in a Comparative Perspective heraus.2 Sie untersuchten zusammen mit 
elf weiteren Autoren politischen Journalismus vor allem in fünf europäischen 
Ländern (kuhN/NIelSeN 2014). 2016 folgte Comparing Political Journalism, herausge-
geben von Claes de Vreese (Amsterdam), Frank Esser (Zürich) und David N. Hop-
mann (Odense), die mit ihrem Forscherteam die politische Berichterstattung in 
16 Ländern Europas und Nordamerikas verglichen (De VreeSe/eSSer/hOPmaNN 
2016).3 Diese Publikationen schlossen an frühere Pionierwerke von Franzosen 
und Briten an.4

Im deutschen Sprachraum jedoch fehlt eine Gesamtschau des politischen Journa-
lismus. Es existieren zwar Handbücher des Journalismus und der Journalistik oder 
Handbücher der politischen Kommunikation. Ferner gibt es Erfahrungsberichte und 

1 Sie verglichen Großbritannien, Dänemark, Deutschland und Spanien.
2 Sie beleuchteten Frankreich, Italien, Deutschland, Großbritannien, die Schweiz und die uSa so-

wie Public-Service-Sender in 14 Ländern aus vier Kontinenten.
3 Die Vergleichsländer sind Großbritannien, Norwegen, Schweden, Dänemark, Deutschland, Ös-

terreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Griechenland, 
Israel und die uSa.

4 Etwa Blumler/gureVItch 1995 oder kuhN/NeVeu 2002.
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I. EInlEItung

Memoiren politischer Journalisten5 sowie empirische Detailstudien über poli-
tische Berichterstattung, aber man findet bisher im deutschen Sprachraum nur 
zwei Bände, die sich explizit und praxisorientiert mit dem Politikjournalismus 
befassen: Die Einführungen von Susanne Fengler und Bettina Vestring (2008) 
sowie jene von Andreas Elter und Stefan Raue (2013). Sie leuchten aber den poli-
tischen Journalismus nicht umfassend aus. Und ihnen fehlt die internationale 
Dimension. Solche Lücken gilt es, mit einer Überblicksdarstellung zu füllen.

Denn der politische Journalismus ist quasi die ›Mutter aller Journalismen‹. Er 
spielt seit jeher eine zentrale Rolle in der Medienkommunikation, und auf nichts 
reagiert die Bevölkerung so empfindlich wie auf Fehler oder Manipulationen in 
der politischen Berichterstattung. Umgekehrt ist innerhalb der journalistischen 
Community das Ansehen der Politikressorts hoch; viele junge Journalistinnen 
und Journalisten streben dorthin. Und politische Journalisten gelten in manchen 
Ländern als besonders einflussreich, sind aber auch oft und in zahlreichen Haupt-
städten stark mit der politischen Elite verbandelt. Zudem ist der politische Jour-
nalismus im Umbruch: Neue Akteure in Gestalt von Bürgerinnen und Bürgern, 
die in bestimmten politischen Themenbereichen spezialisiert sind, drängen aufs 
Spielfeld und ›stören‹ die alten Akteure. Diese werden auch verunsichert durch 
ungeprüfte Nachrichten in den sozialen Medien. Die digitale Technik erleichtert 
Zugänge und verändert mittelbar auch den Politikjournalismus. Beispielsweise 
sprechen Politikerinnen und Politiker vermehrt auch medial direkt ihre Wähle-
rinnen und Wähler an und umgehen bewusst das ›Tor‹ des Journalismus. Neue 
Formen und Methoden spielen sich ein. Der politische Journalismus verdient auch 
deshalb besondere Aufmerksamkeit. Trotzdem wird er bislang kaum zusammen-
hängend thematisiert. Der Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Langen-
bucher sprach von einem »vergessenen Gegenstand« (laNgeNBucher 2007: 77).

Politischer Journalismus ist ein Teilgebiet sowohl des Journalismus als auch 
der politischen Kommunikation. Während sich der Journalismus in verschiedene 
Ressorts wie Politik-, Wirtschafts-, Kultur-, Gesellschafts-, Sport-, Lokal-, Reise-, 
Mode-, Gastro-, Wissenschafts-, Technik-, Daten- oder Medienjournalismus dif-
ferenziert, umschreibt die politische Kommunikation die Kommunikation aller 
Akteure, die Politik vermitteln, also nicht nur der Medien, sondern auch der Re-
gierungen und Parlamente, der Verwaltung, der Parteien, der Interessengruppen, 

5 So etwa aus dem deutschen Sprachraum FrIeDrIchS 1994; BOrN 1997; hug 1998; VON lOJeWSkI 
2001; BruNS 2007; PlaSBerg 2007; emmerIch 2008; SchraVeN 2009; BeDNarz 2010; FleISch-
hauer 2010; BruNOlD 2012; gaSchke 2014 PrOBSt 2015; SchOll-latOur 2015; reNSchler 2015; 
aus anderen Sprachräumen WOODWarD/BerNSteIN 1974; WIeNer 1991; BraDlee 1995; mc cleN-
DON 1996; crONkIte 1997; Stahl 1999; kINg 2000; Duhamel 2000; cartON 2003, krauthammer 
2013; ruSBrIDger 2018.
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der Bürgerinitiativen sowie der Untergrund-, Widerstands- und Terrororgani-
sationen. Wissenschaftlich ist daher politischer Journalismus sowohl eine Teil-
disziplin der Journalistik als auch eine Teildisziplin der politischen Kommuni-
kation, er ist ein Forschungsfeld sowohl in der Kommunikationswissenschaft 
als auch in der Politikwissenschaft. Und Journalismus-praktisch betrifft er das 
Politikressort,6 aber auch das Lokal- und Regionalressort.

Der politische Journalismus weist Gemeinsamkeiten mit anderen Sparten des 
Journalismus auf, aber zugleich unterscheidet er sich sowohl im Alter, in seinen 
Anwendungsfeldern, in der Komplexität als auch teilweise in den Methoden und 
Formen. Vorläufer von politischem Journalismus in der Form des Nachrichten-
journalismus reichen bedeutend weiter zurück als beispielsweise der Kulturjour-
nalismus oder der Wirtschaftsjournalismus. Es gibt auch Journalismus-Sparten, 
die weniger komplex sind als der politische Journalismus: Im Sportjournalismus, 
im Gesellschaftsjournalismus oder im Lokaljournalismus ist das Vorwissen des 
breiten Publikums groß, ganz anders als im politischen Journalismus, wo im-
mer nur ein eher kleiner und spezialisierter Teil des Publikums sachkundig ist.

Was ist denn eigentlich politischer Journalismus? Gestützt auf die Vorüber-
legungen schlagen wir folgende Definition vor: 

Politischer Journalismus ist jener Journalismus, der sich entweder engagiert oder kritisch-
distanziert mit den Rahmenbedingungen, Absichten, Ereignissen, Handlungen, Themen 
und Akteuren des politisch-administrativen Systems und politischer Bürgeraktionen befasst 
und die Informationen darüber dem Publikum über Kanäle aktueller und öffentlicher Me-
dien so rasch, so kompetent, so verständlich und so unterhaltend wie möglich vermittelt, in 
Zusammenhänge einordnet und kommentiert. Jene, die politischen Journalismus betreiben, 
werden dadurch selber politisch aktiv, als sie analysierend, Position beziehend, alarmierend, 
seismografisch oder skandalisierend in den politischen Prozess eingreifen.

2. Problemlage

Es existiert kein klarer Ausbildungsgang für politische Journalistinnen und 
Journalisten. Während in Wirtschaftsressorts hauptsächlich Ökonomen anzutreffen 

6 Das Politikressort schließt in Deutschland traditionellerweise neben der nationalen Politik 
die internationale mit ein, nicht aber die lokal-regionale. In Frankreich ist es umgekehrt: ›Po-
litique‹ betrifft nationale und lokal-regionale Politik, während die internationale unter ›In-
ternational‹ oder ›Planète‹ behandelt wird. In der Schweiz und in Österreich wird zwischen 
›Ausland‹/›Außenpolitik‹, ›Inland‹/›Innenpolitik‹ und Lokal-Regionalem unterschieden.
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sind, im Kulturressort viele Literaturwissenschaftlerinnen, Kunsthistoriker oder 
Filmwissenschaftlerinnen und im Wissenschaftsressort Biologinnen, Physiker 
und Medizinerinnen, trifft man im Politikressort auf so unterschiedliche Wis-
sensgrundlagen wie die des Historikers, der Juristin, des Politikwissenschaftlers, 
der Soziologin, des Philosophen, der Publizistikwissenschaftlerin oder des Päda-
gogen. Zudem ist Journalismus generell kein Beruf mit geregeltem Zugang und 
deshalb sind akademische und nicht-akademische Wege mit oder ohne Journalis-
tenschule möglich. Auch dadurch bedingt, verfügen Politikjournalistinnen und 

-journalisten über unterschiedlich vertiefte Kenntnisse über das politische System, 
die politische Geschichte, die politische Kultur und das öffentliche Recht, und es 
ist nicht garantiert, dass politische Journalistinnen und Journalisten die Zusam-
menhänge erkennen, die sie dem Publikum vermitteln sollten.

Die politischen Journalistinnen und -journalisten sehen sich Politikern und 
Verwaltungsleuten gegenüber, die teilweise hoch spezialisiert sind und auch ent-
sprechend reden – mit Formeln, Abkürzungen, Fachbegriffen. Es ist die Aufgabe 
der Politikjournalisten, sich einen gleichwertigen Sachverstand anzueignen, die 
Spezialisten hartnäckig und kritisch zu befragen und dann die gewonnenen Er-
kenntnisse dem Publikum verständlich zu vermitteln. Politikberichterstattung 
richtet sich nicht an ein spezialisiertes Publikum, sondern an jedermann, da alle 
mündigen Menschen in der Lage sein müssen, entscheidungskompetent an Wah-
len und allenfalls an Volksabstimmungen teilzunehmen. Die Politikjournalisten 
müssen daher dauernd Komplexitätsreduktion betreiben und dabei darauf ach-
ten, dass die Vereinfachung den Sachverhalt nicht verfälscht. Der enge Kontakt 
zwischen Politikjournalisten und Politikern kann zu großer Nähe und damit zu 
einer Art ›Beziehungskorruption‹ führen, zum ›Klüngel‹, wie es in Köln heißt, 
zum ›Filz‹, wie man in Bern sagt, zur ›Verhaberung‹, wie das gleiche Phänomen 
in Wien genannt wird, oder zur connivence, wie der Begriff in Paris lautet. In Wien, 
in Paris und in Rom ist diese Verbandelung ausgeprägt, in Berlin, London und 
Washington herrscht eher die kritische Distanz vor. Konstellationen der beson-
deren Nähe bergen die Gefahr, dass politische Journalistinnen und Journalisten 
Politiker, mit denen sie verbandelt sind, nicht mehr kritisch beobachten, und dass 
sie mit ihrer Berichterstattung mehr den Politikern gefallen wollen, statt dass sie 
die Bevölkerung aufklären. Und solche Konstellationen bergen die Gefahr, dass 
Politikjournalisten ihre Rolle vergessen und mitregieren wollen. Außerdem füh-
ren Zeit- und Ressourcenmangel dazu, dass sich politische Journalisten von Pub-
lic Relations der politischen und gesellschaftlichen Akteure determinieren lassen.

Der Politikjournalismus steht heute unter vielfältigem Druck. Er ist dem Druck 
der Social Media ausgesetzt, die oft Ereignisse melden, die noch nicht überprüft 



23

Aufbau

sind, aber durchaus stimmen können und daher nach journalistischer Bearbei-
tung rufen. Er ist dem Druck der Bürgerinnen und Bürger ausgeliefert, die oft 
in Teilgebieten mehr wissen und dieses Wissen im Internet belehrend, tadelnd, 
fordernd oder verunglimpfend einsetzen oder die Berichterstattung als ›Lügen-
presse‹ oder als ›gekauft‹ titulieren. Er erlebt Druck von Ministerien, Behörden, 
Parteien und Verbänden, die wollen, dass über ein Thema in ganz bestimmter 
Weise oder auf keinen Fall berichtet wird. Er ist dem Druck der Konkurrenz aus-
gesetzt, die dazu zwingt, besonders auffälligen, sensationellen Journalismus zu 
betreiben. Dies führt dann zu verstärkter Personalisierung, Boulevardisierung, 
Banalisierung und Skandalisierung. Das Publikum wird dadurch aber mehr un-
terhalten als informiert.

3. Aufbau

Das Handbuch geht im Beitrag von heINz BONFaDellI von den Theorien aus, die 
den politischen Journalismus anleiten und erklären. Mit Ausnahme von Blum-
ler und Gurevitch (1995) befasste sich niemand theoretisch spezifisch mit dem 
politischen Journalismus; vielmehr beziehen sich die meisten theoretischen 
Ansätze auf den Nachrichtenjournalismus oder auf die Medienkommunikation 
überhaupt, so etwa der empirische Konvergenz-Ansatz, die Medialisierungsthese, 
die Determinationshypothese, die Nachrichtenwerttheorie, der Gatekeeper-
Ansatz, der News-Bias-Ansatz, die Theorie des Agenda-Setting, die Theorie der 
Schweigespirale sowie die Medien-Malaise-These und neuere Ansätze. Danach 
rollt das Handbuch die Geschichte des politischen Journalismus auf (rOger Blum), 
die nach der einen Sichtweise bei den Novellanten des Spätmittelalters beginnt, 
nach der andern erst mit der Professionalisierung des Journalismus nach der 
Mitte des 19. Jahrhunderts.

In den nächsten beiden Kapiteln werden die Funktionen und die Felder des po-
litischen Journalismus aufgezeigt. Mehr als allen anderen Journalismen obliegt 
es dem Politikjournalismus, Öffentlichkeit herzustellen, Kritik und Kontrolle 
auszuüben, aber auch seismografisch Entwicklungen aufzuspüren und meinungs-
bildend zu wirken. Damit beschäftigt sich rOlaND Burkart. Die Pressefreiheit 
ist vor allem demokratietheoretisch und demokratiepolitisch unverzichtbar, und 
so ist es die vornehmste Aufgabe des politischen Journalismus, die Idee von der 
›vierten Gewalt‹ zu realisieren und das, was das First Amendment der amerika-
nischen Verfassung verspricht, täglich umzusetzen. Verstanden auch als eine 
Form des Informationsjournalismus, soll politischer Journalismus wesentlich 
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dazu beitragen, dass in demokratisch verfassten Gesellschaften mündigen Bür-
gerinnen und Bürgern Teilhabe ermöglicht wird; das bedeutet auch, dass poli-
tischer Journalismus zu jenen Journalismen zu zählen ist, die als meritorisches 
Gut zur Verfügung gestellt werden müssen, also nicht als Wirtschaftsgut nur 
dann, wenn sich die Nachfrage rechnet.

Bei den Feldern ist zunächst zwischen Polity (politisches System), Policy (Poli-
tikinhalte) und Politics (Politikverfahren) zu unterscheiden; der politische Journa-
lismus neigt dazu, Politics überproportional Gewicht zu geben. Die Felder reichen 
von der Lokalberichterstattung bis zur Kriegsberichterstattung, von der Parla-
mentsberichterstattung bis zur Terrorberichterstattung. Bei der Themenberichter-
stattung (Policy) müssen politische Journalistinnen und Journalisten letztlich den 
gesamten politischen Fächer abdecken. Zu diesem Kapitel tragen gerharD VOWe, 
PhIlIP Baugut, NOrBert kleIN, rOger Blum, cOrINNa emuNDtS, BJörN FINke, 
aNDreaS zumach, kurt PelDa, aNNe BeIer, OlaF JaNDura, klauS kamPS, 
PatrIck DONgeS, melaNIe magIN, lINarDS uDrIS/mark eISeNegger sowie 
martINa leONarz bei.

Welches sind die Anlässe für politischen Journalismus? Und welches sind seine 
Schauplätze? Die folgenden Kapitel behandeln die Agenda und die Orte des Politik-
journalismus. Bei der Agenda können sich politische Journalistinnen und Journa-
listen einerseits auf feste Termine wie Regierungssitzungen oder Parlaments-Sessi-
onen einstellen. Sie müssen anderseits aber auch stets auf überraschende Ereignisse 
gefasst sein – auf den plötzlichen Tod eines führenden Politikers, auf einen Putsch, 
auf einen politisch motivierten Terroranschlag, auf den Abbruch von Friedensver-
handlungen, auf den unerwarteten Abschluss eines Abkommens nach langen Ge-
heimgesprächen. Die Beiträge stammen von rOger Blum, JeaN-martIN BÜttNer, 
chrIStIaN SchIcha, SuSaNNe WIlle, Jörg SchöNeNBOrN, DaNIel kÜBler, 
lukaS gOlDer, FreDy gSteIger, erIch gySlINg und haNS mathIaS kePPlINger. 
Bei den Orten sind vornehmlich die Medienhauptstädte von Interesse, weil sich 
dort politische Akteure und journalistische Akteure dauernd treffen und interagie-
ren. Darüber berichten mathIS FelDhOFF (Berlin), eVa WeISSeNBerger (Wien), 
heIDI gmÜr (Bern), Peter mÜller (Brüssel), aleXaNDra guBSer (Paris) sowie 
JaN PhIlIPP BurgarD (Washington).

Das Handbuch wendet sich in den dann folgenden Kapiteln den Akteuren zu. Wel-
che Rollen nehmen die politischen Journalistinnen und Journalisten ein? Und in wel-
chen Beziehungsnetzen befinden sie sich? Bei den Rollen gibt cOrNelIa mOtheS einen 
grundsätzlichen Überblick. Dann werden die arbeitsteiligen Berufsfunktionen der 
professionellen Journalisten – wie: Korrespondent, Moderatorin, Rechercheur – be-
handelt und an Beispielen jene Rollen analysiert, die Laien als Bürgerjournalisten, 
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Blogger und Autoren in den Social Media einnehmen und die teilweise auch origi-
när journalistische Funktionen übernehmen (wie Initiative Stadt von Unten, 100% 
Tempelhofer, abgeordnetenwatch usw.). Die Beiträge stammen von urS leutharD, 
taNJeV Schultz, JOhaNNeS VON DOhNaNyI, markuS BeckeDahl, JulIa metag, 
SaNDrO BrOtz, haNS rauScher sowie von erIc guJer und helge FuhSt. Das 
Beziehungsgeflecht schließt nicht nur Politiker, Beamte, Lobbyisten und Diplo-
maten mit ein, sondern auch Expertinnen, Informanten und das Publikum. Hier 
stammen die Beiträge von Peter maurer/markuS BeIler, aNDreaS elter, 
OlIVer Schröm, DaNIel Nölleke, klauS Welzel und chrIStIaN NuerNBergk. 
Daran schließt sich im Beitrag von FIlIP DINgerkuS/guIDO keel an, was wir aus 
der Forschung über die genealogischen, sozialen und politischen Merkmale der 
Politikjournalisten wissen.

Politischer Journalismus differenziert sich weiter aus, je nachdem, welche 
Kanäle bespielt, welche Konzepte benutzt und welche Formen gewählt werden. 
Fernsehjournalismus hat andere Möglichkeiten als Printjournalismus, Online-
Journalismus andere als Radiojournalismus. Und die Geschichten sehen anders 
aus, wenn jemand investigativen Journalismus betreibt und nicht interpreta-
tiven Journalismus und wenn sich jemand im Modus des anwaltschaftlichen 
Journalismus befindet und nicht in dem des Meinungsjournalismus, des Public 
Journalism oder des Präzisionsjournalismus, der in der Form des Datenjourna-
lismus – etwa durch das Erschließen von Datenquellen und die Kenntnis von 
Methoden der Datenvisualisierung und des Datamining – weitere Möglichkei-
ten politischer Berichterstattung eröffnet.7 Die Kanäle behandeln unter anderem 
aNNe BeIer/JOachIm treBBe, WOlFgaNg SchWeIger sowie JulIa metag; die 
Konzepte schildern taNJa eVerS/regINa greck/klauS-DIeter altmePPeN, OlI-
Ver Schröm sowie BarNaBy SkINNer. Erst recht lebt politischer Journalismus 
vom Reichtum der Darstellungsformen; den großen Bogen schlägt hier SteFaN 
heIJNk. Mit einzelnen Genres befassen sich katharINa kleINeN-VON köNIgS-
löW, mIchael haller, herIBert PraNtl, marIetta SlOmka, SteFaN geISS, 
BerND gÄBler, karIN Bauer und katrIN PötzSch.

In einem weiteren Schritt behandelt das Handbuch die Ethik sowie die Rechte 
und Pflichten die Quellen und die Methoden des politischen Journalismus. Der Bei-
trag zur Ethik und zu den Rechten und Pflichten stammt von marlIS PrINzINg. 
Die Rechte und Pflichten leiten sich aus den Grundrechten, dem Medienrecht, 
dem Verwaltungsrecht, dem Zivil- und Strafrecht, dem Urheberrecht sowie den 

7 Was hinter 78 antimuslimischen Vorfällen steckt: http://www.sueddeutsche.de/politik/moscheen-
in-deutschland-was-hinter-antimuslimischen-vorfaellen-steckt-1.2218801

http://www.sueddeutsche.de/politik/moscheen-in-deutschland-was-hinter-antimuslimischen-vorfaellen-steckt-1.2218801
http://www.sueddeutsche.de/politik/moscheen-in-deutschland-was-hinter-antimuslimischen-vorfaellen-steckt-1.2218801
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ethischen Kodizes des Journalismus ab. Bei der Ethik geht es auch um prakti-
sche Implikationen in journalistischen Kodizes etwa zur Abwägung zwischen 
Geheimhaltung und dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit. Glaubwür-
digkeit und Professionalität ist gerade im Politikjournalismus immer auch eine 
Frage der Haltung. Begriffe wie ›Falsifikatorik‹, ›Fairness‹, ›ethischer Kompass‹, 
›Transparenz‹ und ›Informantenschutz‹ sind bedeutsam. Und sie sind zudem 
neu zu erwägen, bedenkt man beispielsweise die hohe Verantwortung von Jour-
nalisten – auch vor dem Hintergrund der durch die Enthüllungen von Edward 
Snowden klar gewordenen weitreichenden Überwachung –, ihren Informanten 
angemessenen Schutz anzubieten. Gezeigt werden soll auch, wie die Presseräte in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz ethische Problemfälle des politischen 
Journalismus entschieden haben.

Die Quellen (FraNz luSteNBerger) unterscheiden sich nicht stark von je-
nen des Journalismus im Allgemeinen, aber unter den staatlichen Dokumen-
ten gibt es solche, die öffentlich zugänglich, und solche, die geheim sind. Bei 
den Methoden (marlIS PrINzINg) spielt das Vor-Ort-Sein an den Schauplät-
zen eine große Rolle. Investigative Recherchen werden allenfalls auch verdeckt 
durchgeführt. Ein wichtiges Kapitel widmet sich den Problemen des politischen 
Journalismus. Kritischer politischer Journalismus ist dort nicht möglich, wo 
die Medien dominant staatsabhängig sind. Auch ein starker politischer Paral-
lelismus (melaNIe magIN) zwischen Medien und Parteien oder Medien und 
Lobbys oder Oligarchen behindert den freien politischen Journalismus. Poli-
tischer Journalismus kann zudem bedroht oder degeneriert werden durch Pr-
Determinierung (reNé grOSSeNBacher), Elite-Integration (OlaF hOFFJaNN), 
Zeugenschaft (SaSkIa Sell), Stereotypisierung (martINa thIele), Geschlechter-
disparität (aNJa maIer), Meuteverhalten (thOmaS meyer), fehlende oder falsche 
Komplexitätsreduktion (BeatrIce DerNBach), Populismus (BeNJamIN krÄmer), 
Verschwörungstheorien (uWe krÜger), Automatisierung (cOlIN POrlezza), 
Ressourcenmangel (SONJa SchWetJe), Boulevardisierung (haNS-JÜrgeN arlt), 
Skandalisierung (haNNe Detel), Intimisierung (PatrIk ettINger) sowie Po-
larisierung und Diffamierung (WOlFgaNg hageN). Daran schließt sich das Ka-
pitel über die Rezeption und Wirkung des politischen Journalismus an, zu dem 
marcuS maurer/SImON kruSchINSkI sowie Peter maurer beitragen. Das 
politische Interesse der Menschen ist anhaltend beträchtlich. Die Frage ist, wie 
groß und wie substanziell jeweils das politische Wissen der Bevölkerung ist und 
welchen Anteil daran der politische Journalismus hat.

Die letzten Kapitel zeigen zunächst auf, welche Aus- und Weiterbildung im Be-
reich des politischen Journalismus möglich ist (marlIS PrINzINg) und wie poli-



27

Umsetzung

tischer Journalismus in verschiedenen Ländern funktioniert. Die Länderporträts 
sollen die spezifischen Eigenheiten des politischen Journalismus im jeweiligen 
Staat aufzeigen. Thematisiert werden die politische Kultur, das Rollenverständnis, 
die Nähe zu Regierung, Parteien, Lobbys und Oligarchen, die Elite-Integration, 
Recherchemethoden, Höhepunkte. Einbezogen sind alle deutschsprachigen Län-
der Europas, also Deutschland (marlIS PrINzINg), Österreich (JOSeF Seethaler), 
Schweiz (rOger Blum), Liechtenstein (WIlFrIeD marXer) und Luxemburg 
(JÜrgeN StOlDt) und ihre Nachbarländer Frankreich (IreNe PreISINger), Bel-
gien (karOlIN SOONtJeNS/aNNelIeN VaN remOOrtere/kathleeN BeckerS), 
Niederlande (marcel BrOerSma), Dänemark (mark Blach-ØrSteN), Schwe-
den (larS NOrD), Polen (DOrOta PIONtek), Tschechien (JaN mOtal), Slo-
wakei (DaNuSa SeraFINOVá), Ungarn (Péter BaJOmI-lázár), Slowenien 
(taNJa keršeVaN SmOkVINa), Italien (SergIO SPleNDOre) sowie einige wichti-
gen Nationen wie Großbritannien (markuS m. haeFlIger), uSa (klauS kamPS) 
und Russland (gemma PörzgeN). Den Abschluss bilden ein Essay zum politi-
schen Journalismus im angehenden 21. Jahrhundert (rOger Blum) sowie Kurz-
interviews der beiden Herausgeber mit kommunikationswissenschaftlichen und 
journalistischen Expertinnen und Experten, die sich dazu äußern, wie es mit 
dem politischen Journalismus weitergeht.

4. Umsetzung

Die Realisierung dieses Handbuchs war herausfordernd. Für manche Themen 
war es – trotz ihrer hohen Relevanz – extrem schwierig, geeignete Autorinnen 
und Autoren zu finden. Hinzu kam, dass wir den analytischen Blick auf die Praxis 
mit der auf Alltagspraxis gestützten Analyse verknüpfen wollten und trotz der 
allgemein anerkannten Bedeutung von Wissenstransfer immer wieder feststell-
ten, dass wir mitunter über gängige Arbeitsroutinen hinweg überzeugen muss-
ten, zum Handbuch beizutragen. Denn für Forschende wie für Praktiker sind 
Handbuchbeiträge ein freiwilliges Engagement. Aus all diesen Gründen hagelte 
es zeitweise Absagen im Dutzend. Dass wir auch unter Praktikern Mitarbeitende 
gewinnen konnten, ist unter anderem Siegmund Grewenig, dem früheren Un-
terhaltungschef des WDr, zu verdanken, der uns einige Türen öffnete. Per Saldo 
sind wir stolz, dass es uns gelungen ist, mehr als 120 kompetente Personen für 
das Handbuch verpflichten zu können. Die Mühe hat sich gelohnt.



28

I. EInlEItung

Literatur

alBaek, erIk; arJeN VaN DaleN; Nael JeBrIl; claeS h. De VreeSe: Politi-
cal Journalism in a Comparative Perspective. New York [Cambridge University 
Press] 2014

BeDNarz, klauS: Ferne und Nähe. Aus meinem Journalistenleben. Reinbek b. Ham-
burg [Rowohlt] 2010

Blumler, Jay g.; mIchael gureVItch (Hrsg.): The Crisis of Public Communica-
tion. London [Routledge] 1995

BOrN, mIchael: Wer einmal fälscht… Die Geschichte eines Fernsehjournalisten. Köln 
[Kiepenheuer & Witsch] 1997

BraDlee, BeN: A Good Life. Newspapering and Other Adventures. New York [Simon 
& Schuster] 1995

BruNOlD, geOrg: Traumberuf. Erzählung vom Journalistenleben. Basel [Echtzeit] 
2012

BruNS, tISSy: Republik der Wichtigtuer. Ein Bericht aus Berlin. Freiburg i. Br. [Her-
der] 2007

cartON, DaNIel: »Bien entendu…, c’est off«. Ce que les journalistes politiques ne ra-
content jamais. Paris [Albin Michel] 2003

crONkIte, Walter: A Reporter’s Life. New York [Ballantine Books] 1997
De VreeSe, claeS; FraNk eSSer; DaVID NIcOlaS hOPmaNN (Hrsg.): Comparing 

Political Journalism. Abingdon (Oxfordshire), New York [Routledge] 2016
Duhamel, alaIN: Derrière le miroir. Les hommes politiques à la télévision. Paris 

[Plon] 2000
elter, aNDreaS; SteFaN raue: Politik. Basiswissen für die Medienpraxis. Köln 

[Herbert von Halem] 2013
emmerIch, klauS: Der Berichterstatter. Ein Journalistenleben in Wien, Bonn, Wa-

shington und Brüssel. Wien [Böhlau] 2008
FeNgler, SuSaNNe; BettINa VeStrINg: Politikjournalismus. Wiesbaden [VS 

Verlag für Sozialwissenschaften] 2008
FleISchhauer, JaN: Unter Linken. Von Einem, der aus Versehen konservativ wurde. 

Reinbek b. Hamburg [Rowohlt] 2010
FrIeDrIchS, haNNS-JOachIm (mit haralD WIeSer): Journalistenleben. Mün-

chen [Knaur] 1994
gaSchke, SuSaNNe: Volles Risiko. Was es bedeutet, in die Politik zu gehen. München 

[Deutsche Verlags-Anstalt] 2014
hug, heINer: Wir, die Geier. Das knallharte Geschäft mit den Fernseh-News. Zürich 

[Orell Füssli] 1998



29

Literatur

kINg, larry (with Pat PIPer): Anything Goes! What I’ve Learned from Pundits, Poli-
ticians, and Presidents. New York [Warner Books] 2000

krauthammer, charleS: Things That Matter: Three Decades of Passions, Pastimes 
and Politics. New York [Crown Forum] 2013

kuhN, raymOND; erIk NeVeu (Hrsg.): Political Journalism. New Challenges, New 
Practices. London, New York [Routledge] 2002

kuhN, raymOND; raSmuS kleIS NIelSeN: Political Journalism in Transition. Wes-
tern Europe in a Comparative Perspective. London [I.B. Tauris & Co.] 2014

laNgeNBucher, WOlFgaNg r.: Politik – Medien – Journalisten: Politischer 
Journalismus. In: krauSe, BIrgIt; BeNJamIN FretWurSt; JeNS VOgel-
SaNg (Hrsg.): Fortschritte der politischen Kommunikationsforschung. Festschrift für 
Lutz Erbring. Wiesbaden [VS Verlag für Sozialwissenschaften] 2007, S. 75-108

mc cleNDON, Sarah: Mr. President, Mr. President! My Fifty Years of Covering the 
White House. Santa Monica/ca [General Publishing Group] 1996

PlaSBerg, FraNk: Der Inlandskorrespondent. Wenn Politik auf Wirklichkeit trifft. 
Köln 2007

PrOBSt, erNSt: Ein Journalistenleben. Vom Wunschberuf zum Albtraum. Mainz-
Kostheim [CreativeSpace] 2015

reNSchler, regula: Vor Ort. Reportagen und Berichte aus fünf Jahrzehnten. Basel 
[Lenos] 2015

ruSBrIDger, alaN: Breaking News. The Remaking of Journalism and Why it Matters Now. 
Edinburg [Canongate] 2018

SchOll-latOur, Peter: Mein Leben. München [C. Bertelsmann] 2015
SchraVeN, DaVID (Hrsg.): Undercover. Reporter im verdeckten Einsatz (= nr-Werk-

statt Nr. 14). Hamburg [Netzwerk Recherche] 2009
Stahl, leSley: Reporting Live. New York [Simon & Schuster] 1999
VON lOJeWSkI, WOlF: Live dabei. Erinnerungen eines Journalisten. Bergisch Glad-

bach [Gustav Lübbe Verlag] 2001
WIeNer, rOBert: Live aus Bagdad. Die Hintergrund-Story über die CNN-Berichterstat-

tung während des Golfkrieges. München [Heyne] 1991
WOODWarD, BOB; carl BerNSteIN: All the President’s Men. New York [Simon & 

Schuster] 1997 (1974)


