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Die Gelegenheit, im Zusammenhang mit meinen Dienstauf- 
gaben verschiedene Vortrage zu horen und aus ihnen 7 u  

lernen, versetzte mich in die Lage, verschiedene Gewohn- 
heiten, Besonderheiten - sowohl ausgezeichnete als auch 
mangelhafte - zu beobachten, so wie sic mir wahrend der 
Ausfuhrung derselben deutlich wurden. Ich EieJ3 diesen Teil 
der Sache in ihrem Verlauf nicht einfach an mir vorbeiziehen, 
sondern hemiihte mich, wann immer ich merkte, daJ mir 
etwas gefiel, die besonderen Umstande zu sichern, die mich 
hetrafen. 

Michael Faraday 

Erfahrung ist fast immer eine Paradie 
auf die Idee. 

Johann Wolfgang v. Goethe 

Vorwort zur 2. Auflage 

,,Wer etwas GroRes will, der muB sich zu beschranken wissen; wer dagegen 
alles will, der will in der Tat nichts und bringt es zu nichts." Unter diesem 
Wort Hegels hatten wir, in aller Bescheidenheit, unsere Arbeit an der 1. Auf- 
lage begonnen, vielleicht noch vermehrt urn Goethes Umkehrung gemein- 
Iaufiger Erfahrung: ,,Aller Anfang ist leicht, die letzten Stufen werden am 
schwersten und seltensten erstiegen." Nun, uns ist fur unser Bemuhen vie1 
Anerkennung zuteil geworden, etwa in dem Brief des Leiters einer deutschen 
Management-Schule: ,,Ich finde, es ist ein ausnehmend inhaltsdichtes und 
trotzdem rasch lesbares Buch - meine Gratulation." 

Das macht Mut. Ausruhen konnten wir uns allerdings darauf nicht. Fur 
diese 2. Auflage stand uns das Ziel vor Augen, noch manches abzurunden 
und zu vertiefen, was wir zuvor nur kurz beruhrt hatten. So haben wir an 
vielen Stellen Erklarungen nachgeliefert, Zusammenhange deutlicher gemacht 
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und, wie wir hoffen, das eine oder andere noch besser fur den Gebrauch zu- 
bereitet. Es ware muRig, das im einzelnen aufzuzahlen oder nur zu gewichten, 
aul3er so viel: Zu streichen gab es  nichts, und die notwendigen Erweiterun- 
gen kamen uberwiegend dem Teil I zugute - ein bilkhen mehr Kommuni- 
kationstheoretisches, wenn Sie so wollen, Bildtechnik unverandert. (Aller- 
dings haben wir das Glossar zur Projcktions- und Bildtechnik erweitert.) Da 
wir Einsichten anderer Schulen starker herangezogen haben und auch auf 
die historischen Vorbilder vermehrt zuruckgreifen - das Anekdotische lok- 
kert den Stoff und kommt oft den Elementen Uberraschung (,,Das wuRten 
die auch schon?") oder Humor zugute -, ist die Bibliografie angeschwollen, 
sie vermittelt gewil3 nicht den Eindruck des Zufalligen. 

Historie ist schBn, aber am liebsten zitieren wir aktuelle Quellen. Wenn 
mehr als 60 G/C der allgemeinen Literatur (auRer Normen) aus 199.. stam- 
men, durfen wir auch sagen, dal3 wir ein modernes Buch geschrieben haben. 

Ein Fachbuch, in dem man nichts findet, ist keines. Davon haben wir uns 
schon in der I .  Auflage leiten lassen und dafur von einem Rezensenten das 
Lob geerntet: ,,Das umfangreiche Sachwortverzeichnis kann fur andere 
Bucher nur Vorbild sein." Selbst an der Stelle haben wir jetzt noch ein wenig 
zugelegt. 

Je  Ianger wir uns mit dem Thema ,,Vortragen" beschaftigen, desto mehr 
fasziniert es  uns. Es hat gleichviel mit moderner Professionalitat wie mit 
gegenwlrtiger und iiberliererter Kultur zu tun. Es ist zutiefst human. Am 
schonsten ware fur uns, wenn Ihnen dieses Buch hilft, sich auf Ihren nach- 
sten Vortrag zu freuen. 

Vielleicht hat unser Buch noch weniger von dem forschen So-wird's-ge- 
macht!-Stil mancher anderer Publikationen an sich als in der 1. Auflage, wir 
halten das fur keinen Nachteil. Auch wenn wir manche Leitsatze hinter dem 
fetten Punkt in .,Bcfehls"-Form gekleidet haben, sind wir uns unserer wie 
Ihrer Grenzen bewul3t. Der Souverain sind Sie, geneigter Leser: Sie entschei- 
den, was Sie ubernehmen wollen oder konnen, was zu Ihnen pafit. (Nur ein 
paar unserer Leitsltze halten wir fur Einsichten, dcnen auch Sie nicht ent- 
rinnen konnen; die haben wir eigens als ,,Kategorische Imperative" einge- 
fuhrt.) Letztlich kommt es uns darauf an, BewuRtsein zu schaffen und Anre- 
gungen fur das eigene Nachdenken und Umsetzen zu geben, nicht mehr und 
nicht weniger. ,,Ratschlage sind wie abgetragene Kleider: Man benutzt sie 
ungern, auch wenn sie passen." (Thornton Wilder) Also: Legen Sie los, Hals- 
und Zungenbruch! 



Vnrwort VII 
Um den Freunden der visuellen Erbauung noch mehr Gelegenheit zum 

Schmunzeln zu geben, haben wir weitere Zeichnungen dazugegegeben. Wir 
bedanken uns fur einige ,,Neuerwerbungen" besonders bei Frau Dr. Constanze 
Heller. Dusseldorf, Herrn Dr. Jan Tomaschoff, Dusseldorf, und Herrn Prof. 
Dr. Edgar Heilbronner, Zurich, und treten mit ihnen den Beweis an, daB Wis- 
senschaftler nicht professionell humorlos oder amusisch sein mussen. 

Manches, was wir geandert haben, geht auf Eindriicke oder Erfahrungen 
von Lesern zuriick, die uns freundlicherweise geschrieben haben. Auch Hin- 
weise auf entlegene, nichtsdestoweniger wertvolle Quellen waren willkom- 
men. Besonders danken wir 

Herrn Prof. Dr. P. Buck, Heidelberg, 
H e m  J. Hau, Dortmund, 
H e m  Dr. V. Kisakiirek, Zurich, 
Frau B. Schurmann, Steinfurt, 
Herrn Dip1.-Geol. Ch. Wolkersdorfer, Clausthal-Zellerfeld. 

Heppenheim und Schoppingen, 
im April 1994 

Hans F. Ebel 
Claus Bliefert 

Zum Umschlagbild: 

Ausdruck der wechselseitigen Bezogenheit von Naturwissenschaft, Technik 
und Medizin? Vielleicht. Aber auch Sinnbild fur die komplexe Situation, in 
der sich der Vortragende befindet. 



VIII 
Faust: Wenn Ihr's nicht,fuhlt, Ihr werdet ' 9  nicht erjagen, 

wenn es riicht aus der Seele dringt 
und niit urkraftigem Behugen 
die Her,-en aller Hiirer zwingt. 

Famulus: Allein der Vortrag macht des Redners Gluck; 
ich fuhl' es wohl, noch bin ich weit zuriick. 

Goethe, Faust Erster Teil 

Vorwort Zur 1. AuJZage 

Wir ubergeben dieses Buch der Offentlichkeit in der Hoffnung, daR es  hel- 
fen und nutzen wird; helfen, Unsicherheiten zu beseitigen, nutzen, um zur 
Verbesserung der Vortragskultur beizutragen. Zu seiner Abfassung haben 
wir uns durch den Erfolg unseres Buches Schreiben und Publizieren in den 
Naturwissenschaften (Ebel und Bliefert, I990 und I99 I ) ermutigt gefiihlt. 
Vortragen ist nach den1 Schreiben die zweite Saule der Kommunikation unter 
Wissenschaftlern. Da in unserem Verlag schon ein - ebenfalls erfolgreiches 
- Buch Der KorigreJ (Ncuhoff, 1986 und 1989) erschienen war, waren wir 
von der verbliebenen Lucke geradezu fasziniert - und muRten uns der For- 
derung stellen. 

Waren wir die richtigen Leute dafur'? Wir zahlen uns selbst nicht zu den 
griiRten Rednern seit Cicero, vielleicht sind Sie rhetorisch begabter. Aber 
darauf schien es uns nicht so sehr anzukommen. Wir haben in vielen Jahren 
der Berufstatigkeit genugend Erfahrung auf der nationalen und internatio- 
nalen Biihne gesammelt, um davon etwas weitergeben zu kiinnen. Ein guter 
Vortrag ist nicht nur eine Sache der Begabung oder personlichen Ausstrah- 
lung. Dahinter steckt vie1 Arbeit und Wissen. Und dieses Wissen kann man 
ebenso verniitteln wie die zahllosen Finessen der schriftlichen Kommunika- 
tion. 

Unser Buch wendet sich vor allem an jiingere Kolleginnen und Kolle- 
gen, die oft recht unvorbereitet die ersten rhetorischen Herausforderungen 



Vonvort zur 1. Aufluge 

auf sich zukommen sehen. Wir selbst haben Erinnerungen an eigene Proble- 
me und Fehler bei unseren ersten Auftritten bewahrt und konnen aus einem 
gewissen Pannenfundus schopfen, was - wie wir hoffen - dam beigetragen 
hat, unseren Bericht realistisch und praxisnah werden zu lassen. Auf der an- 
deren Seite hatten wir so oft Gelegenheit, hervorragende Redner im Horsaal 
oder Konferenzraum zu erleben, daR wir uns auch von daher legitimiert fiih- 
len, Stellung zu nehmen und Rat zu geben. 

Uber Rhetorik gibt es eine Reihe guter Bucher, und Sie durfen sicher sein, 
dalj wir sie studiert und mit unseren Einblicken verglichen haben. Uber den 
wissenschaftlichen, insbesondere den naturwissenschaftlich-technisch-medi- 
zinischen Vortrag ist bislang weniger publiziert worden, wenngleich man 
nicht sagen kann, daR das Feld ganzlich unbeackert wiire. Gelegentlich hat 
ein Mann der Hochschule (wie Feuerbacher, 1990) oder der Industrie (wie 
Alteneder, 1988, oder Marks, 1988) zur Feder gegriffen, um die akademi- 
sche oder berufliche Vortragssituation zu beleuchten. Dabei sind zum Teil 
beachtliche technische Fortschrittsberichte zustande gekommen. Wir diirfen 
nicht ubersehen, daS Computer, Elektronik und andere Entwicklungen auch 
vor dem Horsaal nicht halt gemacht haben. Manches davon nimmt man als 
Zuhorer nicht unmittelbar wahr, gehort eher in den Bereich der Vortrags- 
vorbereitung. Aber es gehort dazu und verdient, besprochen zu werden. Ein 
Bericht iiber diese Dinge, der schon einige Jahre alt ist, sieht auch auf die- 
sem Gebiet ,,alt" aus. 

Wir haben das Buch, wie seinen mit der Veroffentlichung befafiten Zwil- 
ling, in zwei Teile geteilt. Im ersten geht es urn den Vortrag selbst und seine 
Vorbereitung, im zweiten um technische Einzelheiten wie Herstellung von 
Bildern oder Projektion von Dias und Transparenten, wobei Normen eine 
groRe (den meisten gar nicht bewufite) Rolle spielen. Wenn Sie nicht wissen, 
was Redeangst ist, wenn Sie schon auf soundsovielen Tagungen erfolgreich 
Ihren Mann oder Ihre Frau gestanden haben und das ,,Geschtift" kennen, kiin- 
nen Sie den ersten Teil weglassen. Dafiir wird Ihnen der zweite zusatzliche 
Anregungen vermitteln und Ihre Fitness noch erhohen. Wenn Sie am An- 
fang Ihrer rhetorischen Laufbahn stehen, wird umgekehrt der erste Teil Sie 
mehr interessieren, Sie werden sich viele technische Anleitungen fur spater 
aufbewahren. 

Vom Erleben her macht es keinen grundsatzlichen Unterschied, ob man 
einen Vortrag uber die Chemie der Phosphane, die Technologie des Klebens 
oder den Einsatz von Herzkathetern hort. Der Gleichklang zwischen Natur- 

IX 
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wissenschaft, Technik und Medizin ist beim Vortragen noch starker als beim 
Publizieren. Unsere Arbeit haben wir daher fur vielc unternommen, dem eige- 
nen Fach haben wir keinen Vorzug eingeraumt. 

Das Vortragen ist eine sehr personliehe und gleichzeitig zwischenmensch- 
liche Erfahrung. Vier Cartoonisten, Philip Harms, Michael Ramus, Jan Toma- 
schoff und Uwe Vaartjes, denen wir fur die Uberlassung von Bildern dan- 
ken, haben einige typische Situationen rund uni das Rednerpult auf ihre Weise 
erlebt und in diesem Buch zum Ausdruck gebracht und haben dadurch zur 
Auflockcrung des Textes beigetragen. Wir selbst haben in unserer humani- 
stischen Bildung gekramt und einiges von dem. was wir aufgestobert haben, 
in unseren Bericht einflieRen lassen. Den Geist der ,,Oldtimer" uber den tech- 
nischen Norinen schweben zu lassen, hat uns SpaB gemacht. Wir laden Sie 
ein, an diesem Vergniigen teilzunehmen. 

Mehrere Kollegen haben uns Ideen zugespielt und uns von ihrer Erfah- 
rung gewinnen lassen. Ihr Urteil machte uns Mut, wofiir wir dankbar sind. 
lnsbesondere gilt unser Dank Herrn Prof. Dr. Willy Gombler, Bochum und 
Emden; Herrn Prof. Dr. Josef Kwiatkowski, Bochum; Herrn Prof. Dr. William 
E. Russey, Huntingdon, PA (USA); Herrn Dr. Joachim WeiB, Idstein. Einige 
Weinheimer Kollegen haben uns in dankenswerter Weise mit Vorschlagen 
und Hinwcisen versorgt. Fur ihr Interesse, fur anregende Gesprache und fur 
tatkraftige Unterstiitzung danken wir weiterhin Frau Gaby Breimhorst, Stein- 
furt: Herrn Dip].-lng. Klaus Finke, Borken; Herrn Norbert Heider, Rheine; 
Herrn Stefan Kiefaber, Volklingen; Herrn Dr. Bernhard KneiBel, Haltern. 

Wir wiinschen Ihnen eine erfolgreiche und manchmal vielleicht auch ver- 
gniigliche Lektiire und wiirden uns uber Ihre Anregungen zur Verbesserung 
dicses Buches freuen. Wir meinen dies wirklich so, im Sinne einer Bitte: 
Wenn Sie etwas finden, was Ihnen unverstandlich oder nicht geheuer vor- 
kommt; wenn Sie in bestimmten Situationen andere Erfahrungen gesammelt 
haben; wenn Ihnen etwas erganzungsbediirftig erscheint - bitte schreiben 
Sie uns. Sie diirfen sicher sein, daR wir in der einen oder anderen Weise 
darauf reagieren werden. Sollten Sie uns ,,nur" mitteilen wollen, dalJ Ihnen 
das Buch gefallen hat, dann sagen wir Ihnen Dank im voraus. lnspirationen 
jeder Art werden uns bei der Vorbereitung der zweiten Auflage beflugeln. 
Und die sehen wir schon bald auf uns zukommen. 

Heppenhcim und Schoppingen, 
im Oktober 1991 

Hans F. Ebel 
Claus Bliefert 
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Teil I 

Ziele und Formen 
des wissenschaftlichen 
Vortrags 





1 Die Bedeutung des gesprochenen 
worts 

1.1 Kummunikation unter Wissenschaftlern 

Die Kunst der Rede 

Auch der publikationsfreudigste Wissenschaftler spricht mehr, als er schreibt. 
1st ein Vortrag fur ihn wichtiger als eine Publikation? Daruber zu spekulie- 
ren erscheint muRig. Sicher ist, daR Redegewandtheit und die Kunst der Rede 
in ihrer Bedeutung fur berufliches Fortkommen und Karriere nicht hoch 
genug eingeschatzt werden konnen (s. beispielsweise Ruhleder 1986, Hartig 
1990). Landauf, landab werden dazu Kurse angeboten, die von der Stimm- 
bildung - der systematischen Schulung zur Heranbildung einer klangschonen, 
belastbaren Stimme - bis zur Gesprachstechnik (Dialogik) und Redetechnik 
(Rhetorik) reichen. 

Abendakademien und andere Institutionen der Erwachsenenbildung wid- 
men sich dieser Aufgabe, Firmen schicken ihre Fuhrungskrafte auf entspre- 
chende Seminare. Wissenschaftler aber neigen dazu, dieses Feld Politikern, 
Werbeleuten und anderen Anwendern der Rede- und Uberredungskunst zu 
uberlassen (s. beispielsweise Lemmermann 1992). Als Akademiker sind sie 
dariiber erhaben - und manche ihrer Vortrage und Vorlesungen sind danach! 
Ein wesentliches Ziel dieses Buches ware erreicht, wenn es an dieser Stelle 
zu einem geanderten BewuStsein beitragen konnte. 

Denn die Wirklichkeit ist: Wir, die Fachleute - die, die etwas zu sagen 
haben - stolpern in unsere ersten Redeabenteuer mehr oder weniger unvor- 
bereitet. Wir stolpern hinein, statt daR wir auf sie zugingen. Wir blamieren 
uns, so gut wir eben ktinnen, oder auch nicht - wenn nicht, sind wir ein Natur- 
talent. Dabei ginge es auch anders (Neuhoff 1992, S. 13): 

Es ist des Menschen unverauRerliches Recht, sich zu blamieren 
- doch er ist nicht dam verpflichtet. 
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Komtnutzikatioti 

Schon an anderer Stelle (Ebel und Bliefert 1994) haben wir herausgearbeitet, 
wie wichtig die Kotnmiinikation zwischen Wissenschaftlern ist: ohne sie Still- 
stand der Wissenschaft, ohne sie keine berufliche Entwicklung. Ging es uns 
damals in erster Linie urn das geschriebene Wort als Mittel der Kommunika- 
tion, so jetzt um das gesprochene. 

Unser Buch wendet sich an die Vertreter der naturwissenschaftlich-techni- 
schen und der medizinischen Disziplinen. Fur sie alle spielt auch die mit der 
verbalen Komrnunikation verbundene nicht-verbale Kommunikation eine 
wichtige Rolle, vor allem die Vorfiihrung von Bildern (visuelle Kommuni- 
kation). Fur viele ist ein Vortrag im akademischen oder geschaftlichen Raum, 
von ein paar Festreden abgesehen, ohne Bilder nicht mehr vorstellbar. Rheto- 
rik und Visualisierung sind somit untrennbar verbunden. Woher ruhrt das? 
Bilder konnen komplexe Sachverhalte oft besser erklaren als Worte, wir 
werden darauf noch ausfiihrlich eingehen. 

Dazu kommt noch etwas anderes, was mit dem besonderen Zustand unse- 
rer Gesellschaft zu tun hat. Menschen, die mit (oder vor) dem Fernseher auf- 
gewachsen sind, sind in weit starkerem Mane auf Bilder fixiert als friihere 
Generationen. Die Verleger von Lehrbuchern mussen darauf auch bei der 
geschriebenen Kommunikation Rucksicht nehmen. Das Wort, gleichviel o b  
geschrieben oder gesprochen, ist enger an das Bild herangeruckt. Deshalb 
mu6 jeder Kotnmunikator heute etwas von Bildtechnik verstehen, der Red- 
ner zusatzlich von Projektionstechnik. Auch als Anleitung dazu ist unser Buch 
gedacht (s. besonders die Kapitel 5 und 6). 

Die Publikation - das Produkt der geschriebenen Kommunikation - steht 
auf dem Medium Papier, das Sender (Verfasser, Autor) und Etnp$inger der 
Botschaft gleichermaRen verbindet und trennt. Bei der verbalen Kommuni- 
kation springt eine Botschaft (Information) unmittelbar vom Menschen zum 
Menschen uber. Eines Mediums bedarf es  dazu nicht. (Selbst beim Fern- 
hiiren und Fernsehen wird die uber das Medium ,,Ather" vermittelte Bot- 
schaft noch als untnittelbur empfunden.) Und doch gibt es unbewuRt oder 
bewuRt eingesetzte - litiguale und paralinguule - Techniken, die iiber den 
Erfolg dieser Mitteilungsform entscheiden. Am Ende stellt sich heraus: 

0 Wer gut spricht, hat schon halb gewonnen. 



1. I Kommunikation unter Wissenschaftlern 

(Wer Sinn fur atzenden Humor hat, sei an dieser Stelle auf Vischer 1989 
verwiesen oder auf Bar 1992; das zweite Buch ernpfehlen wir nur Personen 
rnit gefestigter seelischer Verfassung zur Lekture.) 

0 Und das Wort steht vor der Tat.') 

Etwas theatralischer als nach unserem ersten fetten Punkt formulierte einer 
der fruhen deutschen Sprecherzieher, Maximilian Weller, in den 30er Jahren 
(Weller 1939, S. 77): 

0 Die Schule des Lebens ist eine Hochschule rednerischen Konnens. 

Wir haben diesen ersten Abschnitt um das Wort Kommunikation gruppiert, 
ohne es bisher erkliirt zu haben. Je nach Standort lassen sich unterschiedli- 
che Begriffsbildungen dafiir finden, z. B. aus der Sicht des Psychologen 
(Liischer 1988, S. 15): 

,,Die Komrnunikation ist mehr als ein gegenseitiger Inforrnations- 
austausch und rnehr als gegenseitige Verstandigung. Bei der Korn- 
munikation versteht man mehr als die Worte und die Meinung 
des anderen. Bei einer echten Kommunikation versteht man die 
Beweggriinde des anderen ..." 

Wenn Sie mit dieser Vorstellung an Ihre rednerischen Aufgaben heran- 
gehen, stellen Sie an sich einen hohen Anspruch. Dafur haben Sie den Er- 
folg schon in der Tasche. 

Uns als Naturwissenschaftlern ist etwas anderes eingefallen, ein physi- 
kalisches Model1 gleichsam des Inforrnationsaustauschs: die kommuni- 
zierenden GefuJe. Fliissigkeiten nehrnen in verbundenen GefaSen einen 
gleichen Stand ein, unabhangig von der GroRe des jeweiligen GefaSes. 
Ungleichstand gleicht sich umso schneller aus, je beweglicher die Flussig- 
keit - je geringer ihre Zahigkeit - ist. Vorausgesetzt ist, daB keine Ventile 
eingebaut und verschlossen sind, die den Ausgleich verhindern. Wir haben 

- . . ... ~~~ 

' Schon Homer laRt den listenreichen Odysseus sagen: ,,In der Jugend war auch mir die 
Zunge langsam, rasch zur Tat der Arm; doch in des Lebens Schule lernt' ich, daR das Wort 
und nicht das Handeln iiberall die Welt regiert." Die Griechen des klassischen Altertums 
konnen iiberhaupt als die ,&finder" der Redekunst urn 450 v. Chr. gelten (gr. rhetor, Red- 
ner, ist yon der Wortwurzel fur eirein, sprechen, abgcleitet). Eine erste Bliite erreichte die 
Redekunst auf Sizilien, das damals zum hellenistischen Kulturkreis gehorte. Dort entstand 
auch die erste Lehrschrift der Rhetorik; von dort stammte Gorgias, der als Redner so ver- 
ehrt wurde, dal3 man ihm in Delphi eine Saule aus reinem Gold errichtete. 

5 
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das i n  Ahb. I - I darzustellen versucht und einige Ventilwirkungen (Blocku- 
den) des geistigen Kommunikationsprozesses dazugeschrieben. Vielleicht 
wollen Sie sich manchmal, auch bei Ihrer weiteren Lekture, an dieses Bild 
erinnern. 

Dns Wort und die Kurriere 

Es ziihlt nicht nur, \vns gesagt wird, sondern auch, wie etwas gesagt wird. In 
jeder Geschi~tsbesprechutig kann man es beobachten: Wer im entscheiden- 
den Augenblick das treffende Wort findet, um seine Ideen durchzusetzen, 
wer die anderen fur sich einnehmen kann (fur sirh, nicht unbedingt fur die 
Sache!), der kommt zum Zuge. DaR vielleicht eine noch bessere Idee im 
Raum gestanden hat, wird dann nicht mehr wahrgenommen. Leute, die es  
wissen sollten, behaupten. 90 C/c aller Entscheidungen in der so nuchternen 
Geschiiftswelt (und sicher auch in der Politik) seien emotional begriindet und 
nur rational verbriimt. ,,Wenn Sie glauben, dalj Inhalte von Reden wichtig 
sind, dann liegen Sie nicht falsch. Wenn Sie aber glauben, dalj Inhalte wich- 
tiger sind als die Wirkung des Redens, dann irren Sie sich" (Holzheu 1991, 
S. 19). 

0 Wissen ist gut, daruber reden konnen ist besser. 

Das gilt auch und vor allem auf wissenschaftlichen Tugungen, denen ja unser 
Hauptaugenmerk gelten soll: 

0 Beirallig aufgenommen wird der wohl vorbereitete und gut prasentierte 
Vortrag. 

Abb. 1-1. Ventile ( V )  des 
Informationsaustauschs. 

Norm Code Ziel 
Form Medium Bezug 
Stil Technik Interesse 

v//, Ventil geschlossen 

1 Ventil geijffnet 
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Sogar Fehlschlage lassen sich, rhetorisch gut ,,verpackt", verkaufen. [Mohler 
( 1984) hat dafur, wie uberhaupt fur eine ,,uberzeugende Rhetorik", gleich 
100 .,Gesetze" zur Hand.] 

Verweilen wir noch einen Augenblick bei der Geschaftsbesprechung. Wer 
in einem Unternehmen der freien Wirtschaft arbeitet. weiR ein Lied davon 
zu singen, in welch bedrohlichem AusmaB das Management uberall in Zeit- 
not geraten ist. Immer komplexere Entscheidungen sind in immer kiirzerer 
Folge zu fallen. Ein moderner Fuhrungsstil verlangt zudem die Beteiligung 
moglichst vieler am EntscheidungsprozeB, nicht nur, um moglichst vie1 
Expertenwissen einzubinden, sondern auch, um den Beschlussen die erfor- 
derliche Akzeptanz zu sichern. Von daher ist die gute Vorbereitung solcher 
Sitzungen immer mehr zu einer Notwendigkeit geworden. Die Fakten mus- 
sen ubersichtlich, liickenlos und ballastfrei aufbereitet sein und in einer 
zwingenden logischen Abfolge prasentiert werden (s. Abschn. 2.6), damit 
die Entscheidung (und moglichst auch ein Konsens) rasch herbeigefuhrt wer- 
den konnen. Letztlich gilt auch hier: "Time is money." Kein Wunder, daR 
gute Kommunikationsfahigkeit zu den wichtigsten Eigenschaften gehort, die 
von einer Fuhrungskraft erwartet werden (z. B. Nagel 1990, Ammelburg 
I99 1) - das gesprochene Wort als vorrangiges Mittel der Menschenfiihrung! 

0 Es lohnt sich also, an seinem Redestil zu arbeiten. 

Leider bietet unser Bildungssystem dafiir wenig Anregung. Hier will dieses 
Buch helfen. 

Wir haben oben bewuBt eine Assoziation herbeigefuhrt: Verpackung. 

0 Der wissenschaftliche Vortrag ist ein Kommunikationsprodukt, bei dem 
die ,,Verpackung" von ausschlaggebender Bedeutung fur die Wirkung ist. 

Die Verpackung muB nicht aufwendig sein, aber sie sol1 ansprechen. Das 
kostbare Stuck wissenschaftlicher Information darin wurde an Wert verlie- 
ren, muate man den Eindruck gewinnen, es sei lieblos zusammengeschnurt 
worden. In Industrie, Handel, bei Fluglinien und anderen Dienstleistern legt 
man aus gutem Grund auf ,,Auflerlichkeiten" groBten Wert. Vorspriinge in 
der technischen Qualitat von Produkten werden von der Konkurrenz immer 
eingeholt. Was ubrig bleibt, ist das ,,Bild", das unverwechselbare Design von 
Produkt und Produzent (Corporate Design, Corporate Identity). Auch 
Wissenschaftler werden nicht umhinkommen, zunehmend in solchen Kate- 
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gorien zu denken, sonst ,,verkaufen" sie sich unter Wert - als einzelner wie 
als Berufsstand.') 

0 Verwirklichen Sie in Ihrem Vortrag ein Stuck personlicher Carporute 
Identity. 

In diesem Sinne ist jeder Fachvortrag Offentlichkeitsarbeit. Als Vortragen- 
der vermitteln Sie einen Eindruck von Ihrer Hochschule oder Firma, Ihrem 
Institut oder Ihrer Abteilung, und letztlich von sich selbst. 

Geschriebenes und gesprochenes Wort erganzen - und unterscheiden - 
sich in charakteristischer Weise (s. ,,Rede und Schreibe" in Abschn. 1.2), 
sie haben auch unterschiedliche Karrierefunktionen. 

Erganzung: Neben die schriftliche Prufung tritt die mundliche, neben das 
Bewerbungsschreiben das Vorstellungsgesprach und der Probevortrag; aus 
einem Fachvortrag geht eine Fachpublikatiun hervor, und die akademische 
Festrede wird in der Universitatszeitung abgedruckt. 

Unterscheidung: Reden und Schreiben haben andere Voraussetzungen, 
Ziele und Wirkungen. Darauf wird im einzelnen einzugehen sein. 

Das Leben von Wissenschaftlern spielt sich nicht nur in den Spharen hoher 
Gelehrsarnkeit ah. Zur akademischen Welt gesellt sich die industrielle, zum 
Hoheren das Profane, zum ,,Streben nach Erkenntnis" die berufliche Praxis, 
der Arbeitsalltag (Arnmelburg 1986). Die sauberliche Trennung Schillers in 
seinem ,,Wissenschaft" uberschriebenen Epigramm 

Einem ist sie die hohe, die himmlische Gottin, dern andern 
eine tuchtige Kuh, die ihn mit Butter versorgt 

laRt sich nicht durchhalten: Wir alle beten an und melken zugleich. Oder 
sind wir selbst das liebe Nutztier? 

Wie auch immer: neben den wissenschaftlichen Fachvortrag tritt das - 
bestellte - Referat (lat. referat, ,,er berichte ... !") uber einen bestimmten Ge- 
genstand, der mit Wissenschaft gar nichts zu tun haben muR (Hofmeister 

~~ ~ 

' Wir gestatten uns im folgenden immer wieder, unsere Leser als Vortragende unmittel- 
bar anzusprechen. Dahei wollen wir auf sprachliche Unterscheidungen verzichten und einen 
Zuhorer oder einen Vortragenden gerne eine Frau oder einen Mann sein lassen. Stlndig 
,,dem Vortragenden" ,,die Vortragende" oder ,,den Zuhorern" ,.die Zuhiirerinnen", ..dem Men- 
schen" gar .,die Menschin" zur Seite zu stellen, hielten wir fur Umweltverschmutzung, nicht 
nur was den Verhrauch von Papier anginge. Hingegen plldieren wir dafur, im Vortrags- 
wesen das Wort ,,Damenprograrnm" zu streichen; dafur ,.Gesellschaftliches Programrn" oder 
,.Rahrnenprogramm" zu sagen ist heute in  der Sache richtiger. 
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1990, 1993; s. auch Abschn. 2.6). Je hoher Naturwissenschaftler beruflich 
aufsteigen, desto weiter entfernen sie sich meist von ,,ihrer" Wissenschaft. 
Sie ubernehmen Managementaufgaben, und der Gegenstand ihres Referats 
ist vielleicht eine organisatorische Frage oder das Ergebnis einer Projekt- 
studie. Auch das Referat vor Vorgesetzten und Kollegen verdient Aufmerk- 
samkeit und gute Vorbereitung. entscheidet seine Wirkung doch oft dariiber, 
wer ,,ZU Hoherem berufen erscheint". 

Kann man die Wirkung des gesprochenen Worts messen? Manche versu- 
chen es, wenn auch bislang mit bescheidenem Erfolg. Zu vielfaltig sind die 
Faktoren, die bestimmen, was Worte auslosen. Zu lang ist die Kette yon dern 
Gedanken, den jemand in Worte fafit, uber die stimmlichen und sonstigen 
Mittel, deren er sich dabei bedient, bis zu den Personen, fur die die Worte 
bestimmt sind, mit ihren unterschiedlichen verstandes- und gefuhlsmafiigen 
Auspragungen: zu lang, als da13 einfache Ergebnisse und griffige Regeln zu 
erwarten waren. Wir jedenfalls konnten einer sich uberaus wissenschaftlich 
gebenden Sprechwirkungsforschung (Krech, Stock, Suttner und Richter 1991) 
bislang keine verwertbaren Ergebnisse abgewinnen. 

Vortrag und Tagung 

Was erwarten Wissenschaftler von einem Vortrag? Als Zuhorer (Empfan- 
ger der Botschaft, Rezipient) wollen sie in erster Linie informierr sein. Des- 
halb sprechen sie auch von Vortrag und Vortragen, und nicht von Reden. 
Fachleute der Redekunst machen gern einen Unterschied zwischen Vortrag 
und Rede, die dann zur Uberzeugungsrede (auch Meinungsrede) eingeengt 
wird. 

0 Der Vortrag will belehren, die Rede will uberzeugen, mitreifien oder unter- 
halten. 

Der Leiter einer Vortrugsverunstuftung kundigt beispielsweise an: ,,Die Vor- 
trage der Reihe B finden in Horsaal 4 statt" (s. Cartoon 1). Der Gebrauch 
macht freilich keinen strengen Unterschied, der eingeladene Wissenschaft- 
ler kann durchaus als ,,unser heutiger Redner" vorgestellt werden. Wir wer- 
den im folgenden in diesem Sinn Begriffe wie ,,Rede" und ,,Vortrag" oder 
,,Redner" und ,,Vortragender" synonym verwenden. (In seinem inzwischen 
vergriffenen Hundbuch der Gesprachsfuhrung nennt G. Ammelburg 70 ver- 
schiedene Arten der Rede.) 

9 
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Cartoon 1. (Mit freundlicher Genrhrnigung von Uwe Vnartjes, Miinster.) 

Einen wesentlichen Teil ihres lnformationsbedarfs decken Naturwissen- 
schaftler und Mediziner, wie jedem Mitglied der Scientific Cnrnniuriity be- 
wuRt ist, aus der Fachliteratur. Aber das Studium der Literatur und die Re- 
cherche in Datenbanken genugen nicht, um Fachwissen aufnehmen und sinn- 
voll verwenden zu konnen - auch Wissenschaft will verinnerlicht sein! 

0 Wissenschaft kommt ohne die personliche Begegnung der Wissenschaft- 
ler nicht BUS. 

Es gibt eine Reihe von Motiven, Wissenschaft gelegentlich ,,live" erleben 
zu wollen, in einer Weise, wie sie vom geschriebenen und gedruckten Wort 
nicht vermittelt werden kann. 

0 Auch die Wissenschaft hat ihre Stars. 

Von den Pionieren ihres Fachs, den groaen Wegbereitcrn, geht eine Faszi- 
nation aus, die auf andere iiberspringt. Ohne Vorbilder ware auch der akade- 
mische Nachwuchs hilflos: Es fehlte ihm an Orientierung, an Ansporn. 



f .l Kommunikution unter Wissenschaftlern 

Umgekehrt wollen die Alteren, das wissenschaftliche ,,Establishment", 
Gelegenheit haben, jiingere Kollegen personlich kennenzulernen. Ein Vor- 
trag bietet dazu Gelegenheit. 

0 Ein Vortrag ist immer Selbstdarstellung des Vortragenden, er ist Teil sei- 
ner oder ihrer ,,Offentlichkeitsarbeit". 

Diese Selbstdarstellung kann bewuDt als Mittel der Vorstellung herbeige- 
fiihrt werden. Die Probevorlesung vor einer Berufungskommission und die 
Antrittsvorlesung sind Beispiele dafiir. Wissenschaftler sind sich der Situatio- 
nen bewul3t und haben dafiir eigene Bezeichnungen wie ,,Vorsingen" (wohl 
in Erinnerung an die Meistersinger von Niirnberg) gefunden. Die Chemiker 
in Deutschland haben diesen Aspekt des wissenschaftlichen Kommuni- 
kationsprozesses in einer inzwischen altehrwiirdigen Einrichtung, der alljahr- 
lich stattfindenden Chernieduzententugung, institutionalisiert. Wenn diese 
Tagung schon sarkastisch als ,,Remonten-Schau" bezeichnet worden ist (s. 
Cartoon 2). dann wird damit treffend ausgedriickt, worum es geht ( f r z .  
remonte: junges, noch nicht zugerittenes oder erst kurz angerittenes Pferd).') 

Von den uns bekannten Rhetorikbuchern geht nur eines, Redetechnik: 
Einfuhrung in die Rhetorik (Biehle 1974), naher auf die Erfordernisse und 
Bedingungen des Vortrags in den verschiedenen Berufsgruppen ein. Die Dar- 
stellung beginnt bei den Thedogen, deren - von der Kirche iiber die Jahr- 
hunderte gepflegte - Vortragskunst ihren Niederschlag in  der Predigt findet. 
Sie fiihrt weiter uber die Pladoyers der Juristen bis hin zu den Reden der 
Politiker vor Parlamenten und Versammlungen. In dieser Kette sind die In- 
genieure ( S .  95 f) mit freundlichen Worten eingereiht:*) 

~ ~ . ~~ ~ ~ .~ ~ 

' Das im allgemeinen hohe (und in den letzten Jahren noch gesliegene) Vortragsniveau 
auf dieser Tagung zeigt eindrucksvoll, welche Anforderungen hinsichtlich der Kunst des 
Vortrags heute an den akademischen Nachwuchs gestellt werden. Bemerkenswerterweise 
verleiht die Redaktion der Zeitschrift Angewandre Chernia alljahrlich auf dieser Tagung ei- 
nen Preis fur den ,,hesten" Vortrag. Bewertet werden nicht der wissenschaftliche Gehalt, 
sondern: Stil und Aufhau des Vortrags, die Qualitlt der visuellen Hilfmittel sowie genaues 
Timing. 

Die Beurteilung iiberraxht. sprach man doch friiher eher von einer ,,Sprachnot des Tech- 
nikers", wie sie etwa von Wilhelm Ostwald so umschriehen und hegrundet wird: JDer Tech- 
nikerl denkt in anschaulichen, meBbaren und rPumlich geordneten GraBen, fur die er nicht 
vide Worte venvendet, sondern Zeichen und Bilder, also wieder Gesehenes, nicht Gespro- 
chcnes [...] So tritt das Wort nur nebenbei als Aushilfe auf, und er findet kaum je AnlaO, 
auch nur einen Bruchteil der selbstverstandlichen Sorgfalt auf dieses zu verwenden, mit 
der er jeden Schrauhcnkopfzeichnet." (Zitat nach Weller 1939, S. 68) 

1 I  



12 I Die Bedeutung des gesprnchenen Worts 

Cartoon 2. (Mit freundlichcr Gcnehmigung von Uwe Vaartjes, Munster.) 

,,Fachautoren beklagen, daR die Angehorigen der technischen 
Berufe, gewohnt an die Sprache von Formeln, Zeichnungcn und 
Koordinatensystemen, zum Redenhalten schlechte Voraussetzun- 
gen mitbrachten [...I, was sich aber bei Technikern und Ingenieu- 
ren, auch diplomierten und doktorierten Teinehmern unzahliger 
Rednerkurse nicht bestatigt hat; denn ihre berufseigene Rhetorik 
steht unter anderen Aspekten. Die in den lateinischen Worten 
ingenium und ingeniosus enthaltenen Eigenschaften: Einfall, Er- 
findungsgabe, Geist, Kopf, Phantasie, Scharfsinn, naturlicher 
Verstand, verbunden mit den zum technischen Beruf gehorenden 
Attributen: Klarheit und Logik, Nuchternheit und Ubersichtlich- 
keit der Darstellung, bieten doch, umgewandelt und geschult, 
gerade gute Grundlagen zum Einsatz fur Rednerzwecke." 



1. I Kommunikation unter Wissenschaftlern I3 
Narunvissenschaftler bedenkt Biehle (1974; S. 88, S. 90) mit kritische- 

ren Worten: ,,Die Gabe, Forscher und Wissenschaftler zu sein, Bucher zu 
schreiben, bedeutet noch keineswegs, auch die Fahigkeit des Lehrens und 
Dozierens zu besitzen. Es ist merkwiirdig, d& letzteres einfach vorausge- 
setzt wird [...I. In vielen Fallen fehlt der Dozentenstimme geniigende Laut- 
starke und Modulationsfahigkeit; denn hierfiir ist kaum etwas getan worden. 
Besonders, wenn diese Voraussetzungen fehlen, sollte der Vortrag wenig- 
stens auSerlich belebt werden [...I." (Es wird nicht deutlich, was Biehle an 
dieser Stelle unter ,,auRerlicher Belebung" versteht; wir meinen, daB z. B. 
ansprechende Dias nicht als Entschuldigung fur eine schwunglose Stimme 
herhalten konnen.) 

Die Ante  werden von demselben Autor, der jahrelang Redner-Schulung 
aktiv betrieben hat, mit den Worten (Biehle 1974, S .  84) angespornt: ,,Die 
bei .&iten so oft leise Stimmgebung, ein Attribut des Berufes, vom Kranken- 
bett gewohnt, um Patienten und Angehorige zu beruhigen, wird bei Vortra- 
gen und Vorlesungen zum Nachteil." Biehle beklagt (S. 82) ,,Obwohl auch 
der Arzt Gelegenheit zu rednerischer Entfaltung findet, in Vortragen und Vor- 
lesungen, als Kongreheferent und Gutachter, geschieht wtihrend des medi- 
zinischen Studiums meist nichts in dieser Hinsicht" und erinnert zur Ehren- 
rettung des Berufsstandes daran, daR schon im Altertum hervorragende Red- 
ner bei naherer Betrachtung Arzte waren: ,,Als Redner, nicht als Arzt kam 
Asklepiades im 1. Jahrhundert v. Chr. nach Rom, wo fremde Arzte unbe- 
liebt waren, Rhetoren aber gebraucht wurden." 

Diskussion 

Dazu kommt noch etwas anderes. 

0 Ein wesentlicher Teil eines wissenschaftlichen Vortrags ist die Diskussion. 

Wenn Wissenschaftler untereinander sind, erwarten sie, daO sie das Mitge- 
teilte mit dem Vortragenden diskutieren konnen. Von einigen Plenarvortragen 
abgesehen, werden die Vortrage auf wissenschaftlichen Tagungen und 
Kongressen zur Diskussion freigegeben (,,Diskussionsbeitrag"). Fur die 
Diskutanten geht es nicht nur darum, ihr Verstandnis des Vorgetragenen zu 
vertiefen. Vielleicht suchen sie durch den Austausch von Worten mit dem 
Vortragenden eine noch engere personliche Begegnung, vielleicht benutzen 
sie die Diskussion ihrerseits als Mittel der Selbstdarstellung vor dem Publi- 
kum (s. Cartoon 3): auch das gehort dazu (vgl. Abschn. 4.9). 
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Cartoon 3. (Mit  freundlicher Genehrnigung von Philip Harms, London.) 

Die Diskussion bietet die Moglichkeit, die Stichhaltigkeit der vorgctra- 
genen Ergebnisse und Schlul3folgerungen zu uberpriifen. 

0 Mehr als alle anderen Wissenschaften sind die Naturwissenschaften 
,,kriti kfahig". 

Die Ergebnisse der Natur- und Ingenieurwissenschaften wie auch der Medi- 
zin lassen sich vcril'izieren oder falsifizieren. Die Diskussion am Ende eines 
Vortrags bietet die unniittelbare Gelegenheit, die Verlafilichkeit von Ver- 
fahrcn oder die Aussagekraft und Reichweite von Befunden auf den Pruf- 
stand zu legen. Viele Wissenschaftler suchen den Vortrag bewufit, um ihre 
Ergebnisse der Kritik von Kollegen auszusetzen. Erst nach dieser Evalua- 

tion, wenn niemand mehr ein ,,Haar in der Suppe" gefunden hat, berciten 
sic ihre nachste Publikation vor. Wo sonst aul3er im Wechselgesprach der 
Diskussion kann inan so schnell wissenschaftliche Erkenntnisse auf ihren 
Bestand und ihre Tragfiihigkeit abklopfen? "Presenting work at a meeting is 
an almost obligatory preliminary to submitting a journal article or a thesis" 
(O'Connor 1991, S. 150). 

Dus Ttigungskarussell 

Vortrage erfullen noch andere Funktionen, sowohl fur die Vortragenden a h  
auch fur die Zuhiirer. Fur die Studenten im Praktikum ist der Vortrag im 
Horsaal nebenan willkommene Unterbrechung und geistige Anregung. Die 
Teilnehiner einer Fachrrcgung freuen sich darauf, alte Bekannte zu treffen 


