
Freitag, den 11.November 1988, 19.00h
Diskussion: DER INSZENIERTE STREIK? -Rheinhausen und die Bilder
Moderation: Werner Rufiéka
Anwesend: Rainer Zimmermann (WAZ/NRZ)

Helmut Laakmann (Angestellter, Krupp AG, Rheinhausen)
Theo Stegmann (Betriebsrat, Krupp AG, Rheinhausen)
Georg Kellermann (HDR-Regional-Korresp0ndent)
Klaus Helle (Filmemacher)
Michael Geyer (Redakteur Radio Bremen)
Christian Berg (Redakteur Radio Bremen)
Johannes Kaul (Stellv. Chefrjedakteur West 3)

In seinen einleitenden Worten betonte Werner RuZiCka, daB die Harte des Arbeits
kampfes, die Bedromngvon Arbeitsplatzen und die Situation in den Familien nicht
vergessen sind, wenn dariiber nachgedacht und diskutiert werde, wie dieser Arbeits
kampf medial vermittelt worden sei.
Im Ansch1uB an die Prasentation einiger ausgewahlter Fernsehbeitrage zum Arbeits
kampf von Rheinhausen forderte Werner Ruficka die Diskutanten auf dem Podium
auf kurz ihre Meinung, Haltung oder Erfahrung zu benennen.
Der Betriebsrat Theo Stegmann argumentierte in seinem Beitrag gleich anfangs gegen
die im Titel formulierte These. Natilrlich hatten sie fjffentlichkeit herstellen
wollen, ware es ihre Absicht gewesen, in den Medien mit ihrem Anliegen vertreten
zu sein. Das lnteresse der Medien an Bildern hatten sie jedoch keinesfalls so
befriedigt, dai) sie denen Bilder geboten hatten. Ihre Aktionen, die selbstver—
standlich auf offentl ichkeit bezogen waren, hatten sie auf jeden Fall durchgefiihrt.
Die Reaktion der Medien, die ihren Kampf unterstiltzten, hatten sie positiv er
lebt. Die meisten Journalisten seien nicht nur auf Sensationelles ausgewesen,
sondern hatten sogar parteilich berichtet. Die Kehrseite habe er nun erlebt. Gegen
iiber den Dezemhertagen, als das Interesse der Medien groB gewesen war, weil er
hofft wurde, dal} etwas passiert, sei vor zwei Tagen bei einer benachbarten Zeche,
die gleichfails von der $chlieBung bedroht sei, die Presse nicht interessiert ge
wesen. Aus dieser Erfahrung heraus frage er sich, was wohl zukiinftig von Leuten
getan werden, was den Medien geboten werden muB, um einen Arbeitskampf mittels
der Medien offentlich zu machen.
Helmut Laakmann, der oft im Vordergrund gestanden hatte, seinen Kollegen Mut und
Hoffnung gemacht hatte, beschrieb seine Situation . Er habe die Medienberichte
eigentlich nicht verfolgt. Bedauerlicherweise habe er, der oft vornedran gestanden
habe, den Verhandlungsstand nicht gekannt. Daraufhin fragte Werner RuZi<‘fka ihn,
ob er es als Entzug erfahren habe, als er nicht mehr so in der offentl ichen Beach
tung gestanden habe. Diese Anmutung verneinte er und auBerte diese Abweisung unter
stiikend, dai} er es schon gefunden habe, in "Wenn es nicht so ernst ware, mLlI?>te man
weinen" von Christian Berg und Michael Geyer nicht vorzukommen.
In der Runde weiterfuhrend fragte der Moderator Rainer Zimmermann, wie er die Be
richterstattung des Fernsehens beurteile, ob er als Zeitungsredakteur neidisch
auf die elektronische Berichterstattung sei. Rainer Zimmermann beschrieb dann,
daB zwar die News und Schlagzeilen aufgrund der Schnelligkeit und Uberregionalitat
von Horfunk und Fernsehen der Zeitung verloren gingen. Andererseits habe deren
Interesse an Rheinhausen inzwischen nachgelassen. Doch diese Andersartigkeit mache
ihn nicht neidisch auf sie. Wesentlich war ihm jedoch uber die Vermutung zu sprechen,
der Streik ware inszeniert gewesen.
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Zunéchst stellte er richtig, dai} as ein Arbeitskampf und nicht nur ein Streik sei.
Im Verlauf dessen hétten die Komitees und Versammlungen zwar gelernt, wie mit den
Median umzugehen sei, hétten auf deren Anfcrderungen hin ihre Anliegen und Ver
Gffentlichungen formuliert, doch mit Inszenierung habe diese nichts zu tun. Die
Berichterstattung bedingt durch das Uberiirtliche Interasse der Medien habe sicher—
lich zum Erfolg des Arbeitskampfes beigetragen, doch auch dies hétte mit Inszenie
rung nichts zu tun. Gleichfalls wére es nicht auf inszenierte Aktiunen zuriickzu- "
fiihren, dal3 bei ihnen in der Lukalredaktion auswértige Jcurnalisten sich erkundigt
héitten, ob eine anstehende Aktion fur sie geféihrlich wéire oder nicht. Dennuch dies
wol le er nicht verschweigen, habe es inszenierte Abléiufe gegeben. Die Nachtdem0n—
straticn im Ansch1uB an das Interview von Krorrme im Bonner Generalanzeiger und der
llmgang mit dem Telefonmitschnitt das Gespréichs Kromme/Kriwet.
Ein Anliegen sei ihm, der Behauptung entgegenzutreten, daB die Parteilichkeit in
der lukalen Berichterstattung bedingt wiire durch die Angst, Abcnnenten zu verlieren.
Er kiinne zwar nicht beweisen, daB hier kain Zusammenhang existiere, dcch féinde er
diese Sicht eine unstatthafte Redukticn.
Danach stellte Werner Ruiilfka den HDR-Regional-K0rresp0ndenten Georg Kellermann
als einen Mann der Bilder und Tiine v0r·. Dem widersprach dieser sofort. Er sei kein
Filmemacher, scndern freier Mitarbeiter des HDR-Hérfunks fiir die Region von Duisburg
bis Dinslaken und habe lediglich in der Folga der Ereignisse auch Fernsehberichte
gemacht. Der Arbeitskampf in Rheinhausen habe fur ihn nach kurzem sine Dimension
erhalten, die er nicht mehr hétte abschétzen kénnen. Die Frage von Parteilichkeit
bzw. Objektivitiét habe sich fur ihn bald erledigt, als er begriff, wie existentiell
das werk fnlr Rheinhausen ist. Zudem hiifte er auch im allgemeinan Sinn gar keine
Objektivitét erbringen kénnen, da die Unternahmensleitung abgeschuttet hatte. Fur
ihn persiinlich wéire die Berichterstattung Uber Rheinhausen die bedeutenste in seinem
Berufsleben.
Christian Berg beschrieb in Anlehnung an Ruiiifkas Vermutung ihre Arbeit als eine,
die sich nicht zum Zial nehmen konnte, aktuall zu berichten. Angeregt von Herrn
Laakmanns Auftreten in einem Monitorbeitrag seien sie zwischendurch, fur Tage, nach
Rheinhausen gefahren. Aufgrund dieses Umstandes hétten sia sich vorgenonmen, dan
Alltag der Leute aufzuzeigen. Diese andere Neise der Darstellung sei auch dem Um~
stand geschuldet, daB Rheinhausen als ein Thema des NDR und nicht von Radio Bremen
ARD-intern gelte. Parteilichkeit sei fur sie nicht die Frage, da sie versucht hiitten,
der Realitat gerecht zu werden. Ihre Entscheidung, keine dramatischen Bilder zu
nehmen, sei der Grund, weshalb der Beitrag von dem angestammten Sendeplatz der
Reihe "Deutschland unter Décharn" um 20.15h vertrieben unrdm ¤a.Da sis nichts Spekta
kuléires zu bieten hatten, wére ihr Beitrag von der Sendeleitung auf 22.15h ver
lagert warden und so unter Ausschlulb der Offentlichkeit gesendet worden.
Den angebotsnen Einstieg, zum Vurwurf von Harm Lambsdurff, daB der HDR in der
Berichterstattung zu Rheinhausen angheizt habe, sich zu éuBsrn, verweigertaJohannes Kaul. Er wolle ganz einfac die Arbeit des wDR hierzu beschreiben.
Allgemein wiirde die Berichterstattung des NDR immer dergestalt sein oder sulle
sein wie zu Rheinhausen. Nicht nur Spektakuléres, sondern auch Analyse, stillere
Situationen oder Menschen ohne Magaphon sind Themen. Bei Rheinhausen gab es sicher
lich einen wechsal. Anfangs ermuntert von Landesrsgierung und Bonner Politikern,
die gr0B2 Bereitschaft zeigten, sich zu éiuiiern, freuten sich einige Redakteure Uber
das Medienspektakel. Doch dann als die Politiker schweigsamer wurdan, Arbeiter und
Journalisten stuppen wollten, wurdeneinige Redaktaure vorsichtiger, da sie Druck
verspiirten. Auf der anderen Seite mufiten nun die Juurnalisten auf die Politiker,
die abwimmelten, zugehen.
Fiir Klaus Hella, der zusammen mit Rainer Kummers einem Dokumentarfilm iiber Rheinhausen erstellt, war die Ausgangssituation eine andere, als die der Journalisten
dieser Runde. Er hatte am 26.N0vember die Nachricht von der Stillegung gehiirt, was
ihn betroffen gemacht hatte, der nunmehr seit 1979 im Ruhrgebiet lebt und seit
1974 Uber das Ruhrgebiet Filme macht. Von Rheinhausen habe er nicht vial gekannt.
Als er durch die leere Fuligingerzone ging und ein IG-Metal1-Lautsprecherwagen zu
einer Betriebsversammlung mcbilisierte, habe er sich dann entschlossen, Liber den
Arbeitskampf in Rheinhausen einen Film zu machen. Zunéichst hlitten sich Dckumentar
filmer aus dem Ruhrgebiet zusammengesetzt, wuraus sich das Prujekt von Komers und
ihm ergeben habe.



Bei ihren Filmarbeiten wéiren sie des Gfteren auf ein Gedrénge von Journalisten ge
st0Ben,bezeugte er die Annahma von warmer Ruiiéfka. Sie hétten sich auch manchmal
entschlossen, ni cht zu drehen, wenn eine S i tuati on barei ts  von 3 oder  4 Teams auf
gezeichnet wcrden wars. Trotz dieser Medienprasenz hizitten sie jeduch am Schneide
tisch eigene Bilder gesehan, die in den Median nie Gffentlich gewcrden seien, wail
sie linger an Orten verharrt und dckumentiert hitten. S0 héitten sie etwa die Situ
ation gefilmt, in der ein Arbeiter Franz Steinklihler als Mann zu»Anfassen anging,
was diesen offensichtlich irritierta. Gegeniiber dar Medienberichterstattung hétten sig
sich sonst fifters entschieden, dis Pmminenz nicht zu zeigen.
Bevcr von Auditorium und Podium der Begriff der Inszenierung korrigiert und uber
Parteilichkeit bzw. der Veriéffentlichung der Telefcnaufzaichnung Krorruner/Kriwet
diskutiert wurde, gab es Nachfragen an die Filmemacher Christian Berg und Michael
Geyer, die wéhrend der Filmdiskussion nicht anwesend weren.
Ihre Reduktion auf die Margarethen—Sied1ung und auf die élteren Kruppianer wurde
kritisiert, da dadurch eine nicht repréisentative Proletarierhaltung dokumentiert
sei. Als Christian Berg ausfiihrte, dafi die Kcnzentratiun auf die Rlteren bedingt
sei durch die Existenzangst der Jiingeren, sich vcr der Kamera zu éufiern, wurde mit
Unversténdnis raagiert, da man diese Realitét im Film hétte erwéhnt wissen wollen.
Gleichfalls wurde nicht akzeptiert, daB nur Uber die menschliche Komponente, human
touch, fiir das Anliegen der Rheinhéiuser beim Fernsehzuschauer Interesse gewonnen
werden kénne, wie Christian Berg behauptete. Gert Conradt bestimmta daraufhin die
Aufgabe der Juurnalisten. Es sei an ihnen.F0rmen zu finden, um auch Uber Analysen
diese Realitét den Fernsehzuschauern zu vermitteln.
Theo Stegmann ging danach wieder auf die These der Diskussion ein, als er die
Behauptung von Rainer Zimmermann korrigierte, daB dar Fackelzug als Inszenierung
anzusehen sei. Diese néichtliche Demonstration sei keinesfalls aussch1ieB1ich fiir
die Presse gemacht worden. Den Umgang mit dem Telefonmitschnitt war er bereit, als
eine inszenierte Aktion zu bezeichnen. Die wenda in die Diskussion brachte Georg
Kellermann, der provokatorisch forderte, daB es mehr Inszenierung hétte geben
s011en. Fur ihn sai as klar, dal} wenn man sein Anliegen iiffentlich machen, ih`den
Medieh widerhal l  finden wol le, man diese mi t B i ldern und Ténen bel iefern mi i sse.
Er verstilnde nicht, weshalb dieses Tun durch den Begriff der Inszenierung ein
negativer Beigeschmack gageben warde. Rainer Zimmermann wies auf ein anderes
inszeniertes vurkommnis hin, das die Medien betrifft. Beim Gang in die Hauptver—
waltung der Krupp AG war durch den Ansturm der Menge eine Glastur zerbmchen. Fern
sehleuta fcrderten danach die Leute auf, nuchmals durch die Tur zu drnjcken. Theo
Siégiriéiin befichteté auch Abléufe, die zeitlich dadurch bestimmt waren, dal} man
sich eine Medienprésenz erhoffte. Sie hétten etwa einmal auf das Eintreffen der
Kameras gewartet und wéren erst dann losmarschiert. Doch in den meisten Fallen
bréuchten sie sowieso 4 Stunden zwischen Ents<:hluB und Aktion, damit die Anlagen
langsam abkuhlen und so nicht zerstért werden. Einen anderen Aspekt benannte
Christian Berg. Er sah in der Inszeniarung das nutwendiga Gegenstlick zur Verweige
rung der Méichtigen.
Kritisch gegen die Median gewandt wurde von Helmut Laakmann beschrieben, daB das
Fernsehen mittels Schaubilder und Inserts das Anliegen dar Pulitikar durchaus
préisentiere, bereit sei, Komplexitiit anschaulich zu machen. Nur was passiert,
wenn sie ihr Alternativmodell vorstellen? Auch Theo Stegmann fand as typisch, daB
die Median nach der Kanzlerrunde nicht mehr bereit waren, Liber ihren Kampf zu be—
richten. Suwohl das Resch—Gutachtsn, das der publizierten Annahme einer 100 Mio.
DM—Ver*1ustes widerspricht, wie auch ihr letzter 7-Tage-Streik wamfnlr die Median
ksin Theme. Daraus entsteht natiirlich die Frage, wie militant muB man sich zeigen,
damit die Medien berichten. Gleichas beschrieb Hom Herz als er auf eine wDR—1ive—
Sendung von vor 14 Tagen verwies, in der nunmehr wieder behauptet wurde, dafi man
Arbeit finden kiinne. Hieraus aber eine Tendenz abzuleitemwidersprach Georg Keller
mann. Die Sendung sei ein Mifigriff gewesen. Dennoch, daB kaum Uber den gegenwéirtigen
Svahlboom in den Median etwas zu vernehmen sei, wohingegen das Abflauen des Marktes
breiugetreten worden war, hatte fijr Helmut Laakmann charakteristische Zlige. Auch
saine Kritik an den bislang parteilichen Medienleuten, die w0h1 Liber die Aktionen
berichtet hétten, nunmehr aber sich dem Thema, dem Alternativvurschlag der Be
legschaft nicht mehr annehmen wurden, weil sie sich dafur in die Materie einarbeiten
mliBt&n, blieb unwidersprochen.



Die kritisch angemerkte Verfiihrbarkeit der Macher durch Aktionen und Bilder
wurde von Clyistian Berg als normal und unproblematisch zurlickgawiesen. Als
Werner Ruiicka mit dem Hinweis auf die Berichterstattung Liber das Gladbecker
Geiseldrama nachsetzte, wurda ihm wiederum von Christian Berg gekoritert, indem
er diese Entgleisung auf die Frage von Kontrolle und Verantwortlichkeit reduzierte.
Die Frage nach einem veréinderten Medienversténdnis bzw. Umgang mit den Median be
antwortete Theo Stegmann im véfweié auf deh bffehen Kanal und Video, sowie einer
uffensiveren waise sich den Median zuzuwenden.
Ein weiterer Punkt, der die Diskussion Iénger bestimmte, war der Umgang mit dem
Telefcnmitschnitt. Johannes Kaul hatte beschrieben, dafi dar HDR-Redakteur lstzt
lich nur abgemahnt worden sei, obwuhl er unmittelbar nach Ausstrahlung fristlos
hétte gekiindigt werden sollen. Nachdem aus dem Publikum heraus behauptet worden
war, dafé dieser Druck auf den Redakteur alla Mitarbeiter habe treffen sollen,bestritt Johannes Kaul, dafi ein solcher Akt fUr die Schere im Kopf der Leute
verantwcrtlich gemacht werden kfinne. Rainer Zirrmermann entfachte dann die
Diskussion mit seinem Hinweis auf die scrafrechtliche Komponente der Veréffent
Iichung. Seine Einschétzung der Verbffentlichung, der er keine Nutwendigkeit zu
sprach, wail der Inhalt des Telefonats léngst ohne Nennung der Quelle in zahlreiche
Bsricnts Uber Rheinhausen eingeflossen gewesen sei, blieb unberiicksichtigt. Georg
Kellermann bezog eine grundsétzliche Haltung. Fiiv ihn sei die Veréffentlichung
dieses Tapes eine Verletzung der prinzipiell zu achtenden Intimlsphére des einzelnen.
Nachdem andere darauf bestanden hatten, da¥3 der Mitschnitt weniger ein Eingriff
in die Intimgsphéire darstelle, als vielmehr die Offenlegung von Macht, ruckte er
etwas von seiner grundsatzlichan Haltung ab. Bedenklich war fur ihn aber immsr
noch die wiedergabe im Fernsehen, wei} hier die persénliche Stimms der Leute
vernommen werden kann. ln die sich grundsétzlich gebende Diskussion brachte
dann Johannes Kaul etwas Bewegung. Dan Unterschied,ob es ein Eingriff in den
Bersich eines méchtigen Pclitikers oder eines machtlosen Biirgers sei, war er be
reit nachzuvollziehen. Dcch auch edsprach sich nachtréglich gegen die Publikatiun
des Bandes im Fernsehen aus, das ja bereits in der TAZ veréffentlicht women war.
Die nachtrégliche Ausstrahlung im Fernsehen hétta nur noch einen Schauereffekt ge
habt, der diesen Eingriff nicht rechtfertigen kénne. Michael Geyer erweiterte den
Argumentationsrahmen mit der Feststellung, daB der Inhalt des Bandes ein Stuck
verheimlichter fiffentlichkeit sei, weshalb er trutz seiner prinzipiellen Position
zum Schutz der Intimlsphére, die Publikation dieses Bandes bejahe.
Abschliemand definierte Georg Kellermann seine Aufgabe als Journalist, die nicht
darin bestehe, den Kampf der Kruppianer bedingungslos zu unterstiitzen. Hierin fand
sr Zuspruch. Denn die Frage der Publikation sei eine Frage der Verhéltnismémigkeit,
sei eine der Frage, was passiert weiter. DaB die Gewerkschaften die Median beniitzen
miissen, was von den Méchtigen léngst getan werde, wie die Journalisten bekundeten,
war schliefilich Konsens.Anfiigen kcnnte dem Theo Stegmann nur noch, daB die Median srneut die_Cnaqce
htitten, ihr Anliegen zu thematisieren, weil sie weiterkampften und we11 sxe
den Alternativplan nochmals présentieren wiirdsn.

Toni Heber


