
l{"rsu^a:Jer? a {

ttu6 f.tr'Nw '/rjg Acltr {,{iry,g,u'Ege ftrffB 
",,i 

it ttg,cHrENttu? t uBeu rr|,-ilir rr D EtZ !Gouu ! rcauzLle se sreATlf I
At,t n,,.fg s ), tutooik ugz Itutos {< ALt I f L u g i irt;piiurvp- t{n r,.r"u-,: Fr*t,!ln, rt_t(sr IUND r eq euo litiit w arel-/vt(r MUS1K((

. !

,5

, l

4s
1

N



1 . Horgernrohnheiten

* Wann hOrst du Radio ?

* Wo hdrst du Radio ?

* Wie h6rst du Radio ?

* Warum h6rst du Radio ?

2. Part iz ipat ion am H6rfunk

* Was geial l t  d ir  am derzeit igen H6rfunkfangebot und was ni ;ht  ?

J * Welche Programme wunschst du dir  ?

* Warum m6chtest du Radio machen ?

* Was m6chtest du gerne im Radio machen ?

,,Die Verhackstuckung der Wirklichkelt" von Thomas frothschild

Auszug aus : Stuttgarter Zeitung 28.9. /985
t t

Elisbeth Bergner, die nicht nur eine groBe Schauspielerin, sondern auch eine
auBerordentlich kluge Frau ist, fragte eine junge Schauspielerin, die sie in einem
Fernsehinterview nach einem Buch fragte, das die Bergner in ihren Memoiren erwdhnt,
zurtick: ,,Haben Sie es gelesen ?" Als die Gesprdchspartnerin verneinte, meinte sie : ,,Wenn
es Sie wirklich interessierte, hdtten Sie es gelesen." Und verweigerte jede Auskunft. Und
ftigte hinzu : ,,Sie wollen naschen. Sie wollen flirten." Mit ihrem Regelversto&, der das
Meclium zwang, seine -ceele prelszugeben, hat Elisabeth Bergner auf etwas aufmerksam
gemacht, was ftir Rundfunkinterviews tiberhau,ot typisch ist und ftir den frundfunk ntit
seiner flotten Dreieinha/b-Minuten-Mentalitdt insge.samt kennzeichnend wird. Das von
jedem Thema, jedem Problem, jeder ernsthaften Uberlegung nur genascht, nichts zu Ende
gedacht wird. Mehr noch: die Gendschigkeit der lnterviewer ist noch nicht einmal ihre
eigene, es ist eine geliehene Gendschigkeit. Sie denunziert den Zuschauer, dessen
Verachtung der Rundfunk tagtdglich demonstriert, indent er vorgibt, ihm mehr als solche
Gendschigkeit, solchen Flirt mit dem Denken nicht zutrauen zu kcinnen.



Die j ournalistischen I'ormen

Nachricht
die knappe Form, versachlichte Informationen riber das wAS, wER., WANN, wo, Hinter-grunde fehlen oft

Bericht
Darlegung von Erlebnissen und Geschehnissen unter Einbeziehung aller Recherchem6glichkei-
ten (Archive, Presse, Interviews)

Bericht mit originaltiinen (o-Ton Bericht bzw..gebauter Beitrag)
der redaktionelle Text vrird durch akustische originilzitate v..giinzt, welche am Anfang, Endeoder in der Mitte eingefi.igt werden kdnnen, moglche Vorteiie: Abwechslung erh6ht die- Aufmerksamkeit der Hdrerschaft, die Aussage riirkt glaubwtirdiger, es k6nnen Emotionenvermittelt werden oder besonders prignante Aussagen

Reportage
ldngere Form, vorallem ftir Vermittlung von Hintergrunden, Millieu, Iive oder vorproduziertmit verschiedensten euellen

KolnrnentRr.
Mei nu ngsiiu8 erung, Aufzeigen von Zu sammenhiingeq subj ektive B ewertung

Glosse
Kommentar mit satirischen Mtteln, spott und,'volkssprache,, @ialel.t?)

Feature
iihnlich der Reportage, mit allen Mitteln und Quellen (o-Tone, Atmosphrire) mit phantasie, mitVerfremdung und fiktiven Teilen

Hiirspiet
die klassische Forn, kann auf rein fiktivenq litararischen Material beruhen

Interview
ist nicht nur Mittel der Recherche sondern auch Darstellungsmittel, ftir Liveinterviews sind einegute Vorbereitung und eine geschickte Fragetechnit ntitig

Gespriich \

keine festgelegte Rollenverteilung wie beim Interview (einer fragt, der andere antwortet)



{ /

Das lnterview

Ein Interview kann teil der Recherche, aber auch der eigentliche Kern eines Radiobeitrages sein.

Interviewarten:
f-Ti"einten iew, Studio, Telefon (Vorbereitung i mmer ncitig)
- vorproduziertes Interview.(Zwischentexte statt Fragen)
- Stra8enumfrage (gleiche, dhnliche Fragen; nachfragen)
- Anruf von AuBen (kaum Vorbereinrng mrigtich)

Vorbereitung:
- Zielformulierung : Sollen Fakten und/oder Meinungen erfragt werden? Was ist der Zweck des

lnterviews (Thema, Person)?
- Welche Rolle spiele ich? Stichwortgeber frr Selbstdarstellung? Geqpriichspartner dit eigener

Meinung? Anwalt der Zuhorerlnnen?
- Vorinformation beschaffen (Recherche) - iiber Thema und/oder Person
- rrr behandelnde Aspekte festlegen - Ablauf/Sfirktur iiberlegen
- Fragen teilweise vorfon"rritieren (vor allem bei I-iveinterview), aber nicht als gelesenen re xt

benutzen
- Erfahrungshintergmnd des/der Interviewpartner/partnerin abkldien (Interview gewohnt oder nicht)

Vorgespr?ich:
- 

fnlervt3wpqtner/partnerin iiber Thema, wichtigste inhaltliche Aspekte und,Zeitrahmen informieren;
keine Details vorbesprechen!

- bei Telefoninterviews auf Mitschnitt aufmerksam machen und darauf vorbereiten, rta8 wflfu'gnd dg1
, Antworten keine BestEtigung kommt (keine Ja's, aha's" etc) - um Formulierung ganzr.lr Sitze' bitten.

Durchfiihrung des Intervrewg
p.1e fali_eteit des Zuh<irens ist eine der wictrtigsten Voraussetarngen um ein lnten-ierr,'crfolqrcieir:r"
fiii:;en. fJiese ljeslstellung mag banal schernenl die f,raxis zeigt aier das Interviewer oft l"Iii6e haben
sich auf di-e Aussagen des Interviewpartners zu konzentrieren.-Der Zeitdruck, die Tticken der Technik
oder ein allzu starrer Fragenkatalog-sind die bekannten Hemmschuhe. Vor aliem wer sich allzu sklavisch
an die Liste der vorbereit-eten Fqge! hllt verscherzt mancbe Gunst des Augenblicks. Es kommt kaum
einechter Dialog in Gqg weil die Fragen meist ohne inneren Bezug an eit*ort steben. Die
vorbereiteten Fragen sollten nur als allgemeinb Gedankenstiitze oOgi nodalis als Auffangnetz dienen,
wenn das Interview an einen toten punkt gelangt.

Auf den Inhalt:
- Wird die Frage beannvortet?
- Stimmen die Aussagen mit den eigenen Recherchen [berein?- Gibt es inhaltliche Onklarheiten? 

-
- Sind Widerspriiche aufardecken?
- Werden Theien begriindet oder einfach als Behauptung stehen gelassen?

Auf die Absicht:
- Stimmt das Gesagte mit der eigentlichen Absicht iiberein?- Handels es sich bei der Annport um ein Ausweichmandver, ein Zugestindnis, eine prlefiung, eine

Vermuhrng usw.?
- Ist es n6tig, diesen Charakter der Antwort zu erwiihnen?

Auf die Sprache:
- Ist die Formulierung priizise genug odei mu8 nachgefragt werden?- Miissen Fachwdrter, Fremdw-cirteioder Abkiirarnfen erltiirt werden?



- Wird beschonigt schwarzgemalt usw.? r J-^^
- W;fii. rprr.tii.tte rheto?sche Taltiken (2.8. Aufwernrngsfloskeln) werden verwendet?
- Was fiir eine Stimmung driickt die Formulierung aus?

Auf die Sprechweise:
- Was sagen Spr*trytft-us (forsch, z6gernd, _Pa-usef), lruttQf..oder Sprechmelodie aus?
- WeiBt iine Knoe.uig im Sprechverhal"ten auf eine bbstimmte Halnrng otler Gemiiwerfaszung hin?

Strategien:
=TffiGwpartner/parfirerin kurz "warm" reden lassen - nicht mit dem kritischsten Punkt anfangen;

dabei auf Reaktionen, Ktirpenprache etc. achten-
- Aufmerksam zuhoren und'auf i\nn"otteo reagieren - aicht stur dem eigenen Fragen]ql4log folgen-
- Best itigung wdfuend der Antworten nicht durch Zwischenbemerkungen, sondern Blickkontakt etc.

Ausweich- und Gegenstrategien: ^
- Ausweichen ins Allgemeine
- Frage als falsch oder '.rnberechtigt zurfickgewiesen

Frage ignorieren und auf NebenaspeLte eingehen
Auf"die"Wortwahl Bezug nehmen {.\-

--./ - Frage wortlich nehmen [nd verfdlschen
- Begritre uminterpretieren
- Zustiindigkeit bestreiten

Mehr oder weniger ausgeprdgte Ausweichtaltiken sind vor allem in kontroversen lntewiews an
beobachten. Wie kann man diesen Taktiken begegnen?
Mogliche Gegenstrategien:
- -Wenn 

dei Interviiwpartner/partrrerin eine These des lnterviewers bestreitet, sind Belege und
Beispiele anzufiihren

- Allg'emeine Aussagen des Interviewpartrrers prdzisiereo lassen, Beispiele verlangen
- +' Widersprilche il dJr Algumentadon ries loter-;ieefartoers bec,:noen
- UnbearttworteteFragenwiederholen
- Die Ausweichmandvlr des tnterviewparhers direkt zur Sprache bringen (Metakommunikation)

tL-/J



Sprechen im Radio - Radiosprache

Radiobeitrlge mfissen flr's Ohr statt'fiir's Auge, ltr's Hdren statt filr's Lesen geschrieben

werden. Folglich gelten frr das Schreiben eines Radiomanuskripts auch garz andere Regeln als ffir

das gewohnte AufsaFzschreiben.

Sprechen kann jede(r). Dennoch ist es etwas ganz anderes, im Radio zu sprechen. Denn hier

entfallen jegliche Mimik und Gestik als Hilfsmittel. Die Inhalte werden ausschlieBlich iiber die

Worte und deren Retonung vermittelt.

Beim Schreiben eines Radiomanuskripts muB euch auch klar sein, daB nur ein sehr geringer Teil

des Publikums konzentriert zuhdrt. Die meisten Menschen nutzen das Radiohdren als "Nebenbei-

Medium" oder Geriuschkulisse, d-h. , sie verrichten beim Radiohdren zumeist einfachere

Tiitigkeiten.

. Unterschiede zwischen Lesen und Horen

1 )

2\

Lesen

Der Text richtet sich ans
Auge.

Lesen ist in der Regel
Hauptbeschaftigung (ho-
here Konzentration).

3) Der Leser hat nur .ein
Sr;,iriitoiid vor sich.

4) Der Leser kann sich die
Zeit aussuchen, zu der er
lesen mochte.

5) Der Leser kann im Text' 
springen.

6) Der Text wird vor allem
durch Schrift und Aufma-
chung akzentuiert.

7) Beim Lesen helfen Satz-
zeichen, Anfuhrungszei-
chen etc.

8) Der Leser hat stiindigen
Uberblick iiber den Text
und dessen Gliederung.

9) Der Leser kann selbst die
Lesegeschwindigkeit be-
st immen.

10) Der Leser kann Nicht-Ver-
standenes noch einmal le-

Hdren

Der Text richtet sich ans Ohr.

Radioh0ren ist in der Regel
Nebenbeschdftigung (gerin-
gere Konzentration).

Der Horer begegnet im Radio
Menschen r'!i ihre: ltin:rne.

Der Horer ist abhingig von der
Sendezeit.

Der Horer muB warten, bis
wieder etwas kommt, was ihn
interessiert.

Der Text wird durch Betonung
und andere akustische Mittel
akzentuiert.

Auch diese optischen Hilfen
mussen durch akustische er-
setzt werden.

Der Hrirer hat keinen stdndi-
gen Uberblick 0ber Text und
Gliederung.

Der Horer muB mit der Sprech-
geschwindigkeit des SPre-
chers horen.
Der Horer kann iedes Wort nur
einmal hdren.

CV

Quelle: La Rochc "Hdrfunkjournalismus"



Praktische Tips zum Formulieren von
HiirerteXten
Radiotexten

Man muB den H6rer Schriu ltr Schritt informieren, stati ihnzu iiberrumpeln. Der Text mu6verstflndlich sein.

So z. B. nicht:

rn  der  knapp 500 000 Einwohner  zShlenden Hauptstadt
sachsens Dresden,  bef indet  s ich der  unter  Konig August
dem starken von 1?0g b is  1?2g nach p l inen von p.ppermann
und permoser  erbaute Dresdner  ?: . r inger ,  e in  h. f ischer
Repr5sentati .onsbau, der im r,9. i lahrhundert durch Semper
vol lendet  wurde.

1' Die verstindlichkeit ist bei Radiotexten das wichtigste Kriterium. Der H6rer soll sich
nichts merken mfissen! Also nicht zu viele lnfos anbieten. wir miissen so schreiben, da-g
alles gleich zu verstehen ist. D.h. unter anderem, irnmer eins nach dem anderen
erklirer/anfiihren (ohne vonregnahme, Riickbeziige und Einschiebsel). Folgtich sotttet
lh' eue.h eine; :ndgli,:hst einli,chen Spr;icl:e Le.ie'enl

- kurze, einfache und iibersichtliche Sebe bilden!
- keine Schachtelsitze
_ nicht mehrere Nebensltze

- Bei der ARD gilt iibrigens u. a. die Reger, da8 die sitze eine Ma;cimaliinge von
l8 wcirtern nicht 0berschreiten diirfen. Einige privat-kommerzielle Sender verzichten
sogar ganz auf Nebensitze.

Setzen wir diese itegel bei unserem Beispielsatz um, mtissen wir aus dem einen mehrere einfache Siitzerorrnen.

2' Am Anfang einer Information steht immer die Heuptinformation, die der H6rer wissen
mu8, um weiter fotgen zu k6nnen.

Bsp ' :  ' f rn  der  sSchs ischen Haupts tad t  be f indet  s ich  der
Dresdner  Zwinger .  , ,



3' Hilfsverb und vollverb sotlten nie getrennt stehen. Denn der H<irer mt8te sich darurwieder zu vier merken. Im Schriftdt. wiirde der 2. jatz 
";;;;, 

Beispiers niimrichlauten:

Bsp.: "Dieser wurde nach pl i inen von poppelmann
und permoser  erbaut . , ,

Bis der H6rer arso erfiihrt, was denn nun eigentrich mit dem zwngerpassiert ist,vergeht vierzeit. zeit, nder der H<irer sich Informationen merken muB, um denSinn des Satzes zu verstehen.
Das passiert nicht, wenn Hirfs- und voilverb beieinander und auch m.'grichst amSatzanfang stehen.

v 5 .

Bsp.  :  t 'D ieser  
wurde erbaut

von poppelmann und

B s p . :  ' , E r b a u t  
w u r d e  d i e s e r

von poppelmann und

nach pl i inen

Permoser .  "

nach p l -Anen

Permoser .  r t

{\-

oder:

4. Nebeninformationen, die ihr gern in eurem Text drin haben wort, Iir cie ein e:;trasatz aber zu'ier ware, kdnnt ihr einfach anhf;ngen. Das sieht r*r';r;;r"n'","n, *, *r,klinlt aber gut. 
zw4r slllls[lsch ntcht

B s p . :  ' , E r b a u t . w u r d e  
d i e s e r  n a c h  p 1 6 n e n

Permoser ,  von  170g b is  l72g. r ,  

ton  P6ppe lmann und

,Tiltil::'.TT::i.komptizierten 
oder tnngeren rnformationen nicht nur ertaubt,

Es ist schrie.rich sehr serten der Fart, da' die Hcirer von Anfang bis Ende dem Beitragganz konzentriert folgen' Manche schalten sich vielleicht auch erst wihrend des Beitragsein, oder ihr Interesse wird erst so nach und nach ;;. ;;derH6rer arso auch

ffi]"* 

situationen noch etwas versteht, solltet ihr schlfissetinformationen wieder-

Bsp. :  , 'Bauherr  
des Dresdner  Zwingers war

K6n ig  Augus t  de r  S ta rke . , ,
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7. Konsequenter Wortgebrauch bei Namen und Sachbezeichnungen! Diese sollten nicht
- etwa des besseren Ausdrucls wegen - stnndig variiert werden. Denn unter einer

solchen Varianz leidet die Verstflndlichkeit.

Bsp. :  "Fur  den Gesetzentwur f  s t immten 243 Abgeordnete ,

gegen den Vorsch lag  der  Reg ierung 117 par lamen-

t a r i e r .  r ,

Ergibt sich die Frage:

Ist Gesetzentwurf : Vorschlag der Regierung?

- sind Abgeordnete = Parlamentarier?

Aufjeden Fall sorgt eine solche Varianz ftir Verwimrng. ,

Also:

Bsp. :  "Ft i r  den Gesetzentwur f  s t immten 243 Abgeordnete,

dagegen (s t immten)  j .1? (Abgeordnete)  .  "

8. Vorsicht bei dem Umgang mit Zahlen! Diese nur, wenn unbedingt n6tig, verwenden!
So konnte unser letztes Beispiel auch hei$en:

f t

Bsp. :  "knapp d ie  HAl f te  a I le r  Abgeordneten

s t immten gegen den Gesetzentwur f .  "

Auch auf genaue prozentzahlen k6nnt ihr getrost verzichten.
. i
\--l 

ver Ylraurrlrt '  
( L'

Etun satt:

Bsp. :  n3L,25 t  ' ,  ' ,e in knappes Dri t te l .
oder:

B s p .  :  , ' j e d e r  D r i t t e .  "

Auch beim Datum bietet es sich an, auf Zahlen zu verzichten, indem man Worter wie

Bsp. :  , 'morgen,  vorges tern ,  Anfang le tz te r  l focheo
oder:

Bsp. :  ' , j edes  le tz te  Wochenende im Monat , ,

a

benutzt. Bei veranstaltungshinweisen sollte man beides kombinieren.



Etwa:

Bsp ' :  " ' r , n ' . : : : : : :  d iesen  sonn tas  s ta t t '  das  i s t  de r

Ahntiches gilt auch flr Uhrzeiten.

Stan:

B s p . :  t r G e g e n  l - 7 - 0 0  U h r  w a r  i c h  i m  Z o o ' l

B s p . :  r r A m  s p d t e n  N a c h m i t t a g  w a r  i c h  . . . "

Sollten gerade.Zahlen wichtig sein in eurem Beitrag dann versucht Vergtei-

che zu finden.

tt 
Etwa:v

Bsp. :  "Wenn auf  jede 3.  Autofahr t  verz ichtet  wurde,  hSt ten

wir  e ine Verkehrseinsparung von 33 8.  Das entspr5che

dann in  etwa der  Verkehrsdichte von L978.  "

Egal ob frozente oder absolute Werte: Zahlen sind schwer im Radio zu vermitteln.

Um Tendenzen oder Grundlegendes zu erkliren, sind deshatb unkonkretere Angaben
hilfreicher als Angaben hinter dem Komma.

9. Fach- und Fremdwdrter nach Mdglichkeit vermeiden! Sollten Sie unabdingbar sein,
dann einlthrend erkliren (kein Fachchinesisch). Dasselbe gilt ltr Namen von per-

sondn, Stfldten, Zeitungen ...

\'/ 10. Abkiirzungen mlissen dort aufgeldst und erklirt werden, wo sie nicht als allgemein
bekannt vorausgesetzt werden k6nnen.

Bsp. :  "sLMn,  -  sdchsische Landesmedienanstar t

11. Der Text richtet sich an die Hdrerlnnen. D.h.:

- den Hdrer direkt ansprechen.
- Aktiv-Sfltze statt Passiv-Sf,tze
- Positivaussagen statt Negativausssgen



tlnd noch ein paar "Kleinigkeiten"

Auch in der Sprache spiegeln sich Machtverhiltnisse wider. Wer darangehen will, die

in Frage zu stellen, sollte bei der Sprache anfangen: an den Radiogeriten siEen nicht nur

Mf,nner, also t'Hiirer und Hdrerinnentt, oder auch: t'Besucher und Besucherinnentt (etwa

eines Konzertes). "Besucherlnnent' schreibt sich gut, ist llr's Radio dagegen ungeeignet,

schliefllich gibt es Veranstaltungen nur liir Frauen, da kdnnen dann leicht Mi0verstdnd-

nisse entstehen.

Am gestrigen Montag sind die Amerikaner in xy einmarschiert.r' Unsinn! Wer sind

schon "die Amerikaner", "die Kurdent', "die Fundamentalisten". Derartige Verallgemei-

n€r'r.:n!€n sind meist falsch, oft von kritikwiirdigen Interessen geleitet. Alsc genauer: Ver-

mutiich gemeint ist ohnehin nur ein vergleichsweise kleiner, wenn auch lautstarker Teil

Amerikas, die USA. Dariiberhinaus waren es vermutlich die Mititflrs, und auch die wurden
nur von einer bestimmten Klasse der US-Biirgerlnnen losgeschickt.

"Diese sicherlich richtige Entscheidung des Dresdner Stadtrates...".

Wertungen/Kommentierungen innerhalb von Meldungen/Beitrflgen sind nach gingigen
journalistischen Auffassungen ohnehin zu unterlassen, weil sie das formale Bilde von der

"objektiven Berichterstattung" ins Wanken bringen. Aber auch bei einem "parteiischen
Medium" ist eine solche Formulierung schwierig, weil autoritfir/totalitir: wer entscheielet
denn, was falsch oder richtig ist, was sind die Kriterien? Wenn bewerten, dann analysierend
und mittels Argumenten.

Einer der hiiufigsten Fehler quer entlang der Radioskala: bei Veranstaltungs- und
Sendungsankiindigungen immer unbedingt zuerst die Inhalte und Details, dann erst
O rtl Tr:iUW egbes ch reib un g...

Wer umgekehrt vorgeht, erweckt vielleicht Interesse iiber bestimmte f 'Reizwortett oder eben
das, was erlsie ankiindigt. Wo und wann das ganze liuft, ist dann aber schon vorbei - und
womdglich vergessen! (Ausnahmen machen vielleicht Veranstaltungen in ganz speziellen
Ortlichkeiten, die selbst einen Teil des Reiz'ausmachen...)

{u -



P raktische Hinweise fiir das Mikrophon-Sprechen

l) Gut vorbereitet vor das Mikrophon treten'

D.h. - den Text mit Atem- und Betonungszeichen

versehen
- den Text mehrmals laut (mdglichst einem

anderen) vorlesen

-bzw.anhandderSt ichpunktedenTextmchrmals

laut sprechen iiben.

I 
z) ber Atem darf nicht durch schlechte Haltung beeintrlchtigt werden. Nehmt also eine

. fiir euch bequeme Haltung vor dem Mikrophon ein.
;  - .
I

3) Der Abstand zum Mikrophon sollte immer gleich bleiben. (Nichtzu nah,

wegen der Gefahr des "Poppens" und nicht zu weit weg da sonst Raumgeriusche

die Stimme iibcrlagern und damit die Verstlindlichkeit beeintrichtigen.)
.  * .  ,

4) papiergerlusche vermeiden (Manuskriptblfltter nur einseitig beschreiben und so

legen,

da0 sie ohne Geriiusch abgelegt werden k6nnen')

5) Bei Nervositit die Stimme nicht anheben oder schneller sprechen- Statt dessen

langsam und konzentriert reden.

,, 6) Durch Versprecher nicht aus der Ruhe bringen lassen. Versprecher sind
'J 

menschlich und erhiihen au$erdem die Aufmerlsamkeit der Zuhdrer.

7) Den Hiirer bcwu0t ansPrechen.

g) Mittel durch die wir Zeichen und optische Gliederung des Lesetextes ersetzen m[ss'en, sind

- Betonung (Sprachmelodie, Intensitit)

- Sprechgeschwindigkeit

- Pausen

Quelte: Ellen WeiBgerber "sprecherziehung" .1

lnformationen und Hinweise f. d. Sprechen vom Mikrophon/

t '



Formtips zum Manuskriptschreiben

1. Blntter nur einseitig beschreiben

2. zw. den Zeilen einen groBen Abstand lassen

3. einen Korrigierrand fassen

4. das Manuskript mdglichst abtippen (iassen)! Oder wenigstens sehr ordentlich

\-/ schreiben

5. keine Wdrter abtrennen

6. Neue Seiten sollten mit einem neuen Absatz beginnen. Keinesfalls mit einem angefangenen

Satz!

1. de.n Text durch Abschnitte gut gliedern

8. Betonungszeichen, Atemzeichen, Pausenzeichen ... u. i. seEen.

V Den Manuskripttext oft laut lesen ftben.

Bteibt ihr im Text hingen, miiBt ihr an dieser Stetle etwas indern.
I est den Te't jemanden yor. Das ist die einfachste Art und Weise zu
kontrollieren, ob euer Text verstindlich ist.

te-/

f l
t \ , /
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Que].].enverzeichnis

Di-eses Kursmater ia l  wurde erstel- l - t  a ls Begrei tmedium f t i r
den Kurs ' rEinf t ihrung in die Grundlagen von Tontechnik und
Journar ismus'r  von Anke Lietzmann und Mart in Dehnke unter
Nutzung der fo lgenden euel len:

) ,

a  La Roche , ,H6r funk journal ismus, ,

O Karlheinz Grieger/Andreas Klug

"Schreiben fr lrs H6renf'

a  Kar lhe inz Gr ieger  aus dem seminarmater iar  des
Einfuhrungskurses ,rch mochtr einmal am sender
s tehe .n t '

a Thomas Rothschild in Stuttgarter Zeitung
Samstag ,  2A  .09 .  1985
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WeiBgerber "Sprecherziehungl
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O HAusermann,/K5pperli f'Rhetorik fflr Radio
, und Fernsehen,


