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Sprache der Medien: Analyse und Kritik

3.1 Filmvergleich: ,,Lola rennt" (1998)
und,,Zwólf Uhr mittags" (1952)-

Film ist ein faszinierendes, fesseindes Medium, in dem sich Fiktion und wirklichkeit vermi-
schen. 1895 fliichteten die Zuschauerbei derVorfiihrung eines Films der Briider Lumiěre schrei-
end aus dem IGno. Als sie den kurzen Streifen ,,L]arrivée d'un train en gare" sahen, glaubten sie,
ein echter Zug rase auf sie zu. Kinobilder kónnen Wirklichkeit immer noch derart perfekt illu-
sionieren, dass wir meinen, real in das dargestellte Geschehen einbezogen zu sein.

1. Tauschen Sie sich úber lhre Filmerlebnisse aus: Welches sind lhre aktuellen ,,Lieblingsfilme"? We|che

á|teren Filme schátzen Sie?
2. WelcheMerkmalehatlhrerMeinungnacheinguterKinofilm?BegrúndenSielhreMeinungen,

Der Film lenkt die Wahrnehmung des Betrachters durch sein Tempo und die Vorgabe bestimmter
Blickwinkel in extremer weise und zieht ihn so vor allem emotiona1 in seinen Bann, Das
IGmeraobjektiv vertritt das Auge des Zuschauers und gibt die Wahrnehmungsweise des Darge-
stellten vor. Realitátsausschnitte, Náhe und Distanz zum gezeigten Obl'ekt, Dauer und Intensitát
der visuellen Eindrticke drángen uns in eine bestimmte Interpretation des Dargestellten.
Der franzósische Filmkritiker Christian Metz sagt treffend: ,,Ein Film ist schwer zu erkláren, da
er leicht zu verstehen ist." Die als selbstverstándlich erlebte Einheit eines Films entsteht erst im
inszenierten Zusammenwirken verschiedener Zeichensysteme: Der Spielfilm ist ein Bild-
Sprache_Ton-Gefuge. Die komplexe filmsprachliche Struktur kann in Bereiche unterieilt
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werden, die sich fachspezifisch untersuchen lassen. Das Fach Deutsch kann sich dabei vor
allem der Analyse der Erzáhlstruktur, der Erzáhlperspektive, der Zeitgestaltung, der Hand-
Iungsdramaturgie, der Figurenkonstellation und der Dialoge widmen. In ihrer komplexen
Wirkung kónnen diese Aspekte jedoch nur durchdrungen werden, wenn man zusátzlich die
kiinstlerische Bildgestaltung und die Musik einbezieht, also fachiibergreifend an einer Film-
analyse arbeitet.
Mit Hilfe filmischer I(ategorien kann ein Film als kunstvol1 gefi,igte Struktur erfasst werden. Da-
riiber hinaus ist die mediale Wirklichkeit eines Films aber auch Ausdruck realer gesellschaftlicher
Phánomene. Fragen der biografischen Voraussetzungen der Filmautorinnen und -autoren, der
literatur- bzw. filmhistorischen Grundlagen, des Genres, der psychischen Wirkung und der
soziologischen Zusammenhánge, in denen ein Film entstanden ist und auf die er gleichzeitig
auch zuriickwirkt, sind weitere wichtige Untersuchungsaspekte.
Mit dem Angebot des folgenden lGpitels kónnen Sie jeden Spielfilm Ihrer Wahl analysieren. Die
Grundkategorien und Methoden der Filmanalyse werden hier exemplarisch an den beiden
Filmen ,,Lola rennt" von Tom Tykwer und ,,Zwólf Uhr mittags" (,,High Noon") von Fred
zinnemann vermittelt.

Werner Faulstich: Die Filminterpretation. Vandenhoek und Ruprecht, Góttingen 1995
Wolfgang Gast: Literaturuerfilmung, Buchner, Bamberg 1993
Knut Hicketier: Film- und Fernsehanalyse. Metzler, Stutt art, Weimar 1996

Werner Kamp/Manfred Ríjsel:vom Umgang mit Film. Volk und Wissen, Berlin 1998
James Monaco: Film verstehen. Rowohlt, Reinbek 1997

3.1.1 Die Struktur eines Spielfilms analysieren

1, Sehen Sie sich gemeinsam den von lhnen gewáhlten Film an, Gehen Sie - wenn móglich - ins Kino,
besorgen Sie sich aber auch eine Videokopie fLir die spátere Analyse.

2. a) NotierenSielhrespontanenEindrůckezumFilm:Wasistbeeindruckendundfesselnd,wasabstoBend?
Welche Figuren laden zur ldentifikation ein, welche nicht?

b) DiskutierenSieanschlieBendúberlhreWahrnehmung,lhreEinschátzungderFigurenundderHandlung
sowie ůber die Qualitát des Films.

3. Wie erkláren Sie sich die unterschiedliche Wirkung eines Films auf unterschiedliche Zuschauer/innen?
4. Die Filme ,,Lola rennt" und ,,Zwólí Uhr mittags" sollten Sie unmittelbar nacheinander ansehen. Stellen Sie

lhre Analyse unterfolgenden Leitgedanken:Worin gleichen sich die beiden Filme?
a) SammelnSieerstevergleichbareAspekteinderHandlung,denFiguren,derGestaltungetc.
b) Formulieren Sie lhre subjektive Wahrnehmung der Filme jeweils in Form einer kurzen Auslegungs-

hypothese, z. B,: ,,ln ,Lola rennt'gehtes um ..."

Um einen Spielfilm als komplexes konstruiertes Geflige zu eďassen, bietet sich die so genannte
Makroanalyse an, in der Sequenzaufbau, Handlungsverlauf, Problementwicklung und Figuren-
konsteIlation untersucht werden.

BEOBACHTUNGSAU FGABEN ZUR Fl LMANALYSE

5. Sehen Sie sich die Filme ein zweites Mal an und bearbeiten Sie in Kleingruppen folgende Beobachtungs-
aufgaben, mit deren Hilfe Sie die Makrostruktur eines Films erfassen kónnen:

r Erstellen Sie einen Sequenzplan zum Film. Eine Sequenz ist eine Handlungseinheit, die durch einen Orts-
wechsel oder die Veránderung der FigurenkonstelIation von anderen inhaltlichen Einheiten abgegrenzt ist.
Handlungsfůhrung und Personenkonstellationen werden hier in ihrer Abfolge fest ehalten. Gestalten Sie
lhren Plan so, dass rechts eine Spalte fůr Kommentare steht (> S.434).
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Sequuu Dauer Figuren Inhalt kommentar

2. B,Liroszene 38.-41 . Mínute Lola,Vater, Qeliebte Streít Lola uerzLueifelt,

|.|"n,n"n"^ou

l Achten Sie auf Leitmotive, d,h. wiederkehrende Elemente mitsymbolischer Bedeutung (in,,Lola rennt"

z. B. die Uhr, die Spirale, die Farbe Rot): An Welchen Stellen und in welchen Variationen tauchen sie auf?

r ln ,,Lola rennť' unterscheiden sich die Szenen durch verschiedene filmtechnische Mittel, z. B, Video, Zei-

chentrick, Foto, SchwarzweiB/Farbe,Zeitlupe, Zeitraffer, Unschárfe etc. Dadurch werden unterschiedliche

Realitátsebenen gekennzeichnet. Untersuchen Sie, durch welche Kamerafúhíung und durch welche Film-

technik die einzelnen szenen charakterisiert sind,

r Notieren Sie, welche Musik das Geschehen jeweils begleitet,

r Halten Sie mit stichworten fest, welche Aussagen einzelner Filmfiguren oder Dialoge lhnen bedeutsam

Stoff, Dramaturgie und Erzáhlformen
Der Stoffeiner Filmhandlung kann aufverschiedenen Ebenen in unterschiedlicherAusfiihr-
lichkeit beschrieben werden:
Die Story ist eine sehr genaue und ausfi.ihrliche Inhaltsangabe des Filmgeschehens. Der Plot
ist das Giundmuster deiGeschichte und der Handlungsmotivation der Figuren.Zu,,Zwólf Uhr
mittags" kónnte er folgendermaBen lauten:

l(ane, der Sheriff einer kleinen amerikani- Amy, Wáhrend l(ane erfolglos nach V_erbiin-

schen Stadt, gibt seinAmt zuriick, um Amy zu deten sucht, wird Miller von seinen l(umPa-

heiraten. naimaigt sich jedoch der Bandit nen erwartet. I(ane nimmt den IQmpf gegen

Miller an, der in diŇtadt Žuriickkehren will, die Gangster auf, in welchem Amy ihn nach

um sich an l(ane zu ráchen und die Bevólke- anfánglicher Abkehr im entscheidenden Mo-
rung wie frtiher zu tyrannisieren. In der Ent- ment als Einzige unterstiitzt. Kane besiegt die

schěidung zwischen privatem Gliick und Gangster und verlásst mit seiner Frau die

VerantwortungderGemeinschaftgegeniiber Stadt.
kommt es zum konflikt zwischen kane und

Dieser Plot entspricht dem typischen Westem: Der Kampf des Einzelnen gegen die Umwelt,

gegen scheinbar iiberlegene Feinde, den Partner und sich selbst,

Ďá uytt o, ist die iibeizeitliche Geschichte einer Filmhandlung, in ,,Zwólf Uhr mittags" wird

der amerikanische Mythos von der Selbstverwirklichung des Einzelnen in feindlicher Um-

gebung verarbeitet.
Ďas Tňema eines Films bezieht sich auf den grundsátzlichen I(onflikt. In Zinnemanns Western

ist es die Frage nach Gesetz und ordnung und wie sich der Einzelne dazu stellt.

Skizieren Sie Plot, Mythos und Thema von ,,Lola rennt".

a) ,,Zwólf Uhr mittags" gehórt dem Genre des Western an. Sammeln Sie weitere Filmgenres, z. B. Liebes-

film, Márchenfi|m ...

Definieren Sie einzelne Genres ůbertypische Merkmale.

Entspíicht,,Lola rennt" einem Genre? Argumentieren Sie fi]r einzelne Zuordnungen des Films.

t5

L
2.

b)

c)
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3. Filme vereinen Elemente des > Dramas und Elemente der > Epik: Sammeln Sie dramatische und > s.lgorr,
erzáhlerische Merkmale der beiden Filme. 153ff.

4. Vergleichen Sie den dramaturgischen Aufbau in ,,Lola rennt" mit dem klassischer Dramen und kon-
ventioneller Hollpvood-Filme wie z. B. ,,Zwólf Uhr mittags": Exposition (Einleitung), Konfliktaufbau, Hóhe-
punkt, Retardierung (Verzógerung des Endes), Schluss (Happy End/offenes Ende/tragisches Ende).

5. Brauchen wir ein Happy End? Diskutieren Sie die letzte Episode von ,,Lola rennt".

6. lm Spielfilm úbernimmt die Kamera die Aufgabe des Erzáhlers in der Liteíatur.

a) LassensichBegriffederliterarischen >Erzáhlkategorien(Erzáhlform,Erzáhlverhalten,Erzáhlhaltung, >s. 143ff,

Darbietungsform des Erzáhlens) auf die Filme ůbertragen?
b) Auf welche Schwierigkeiten stoBen Sie bei ,,Lola rennt"?

TomTykwer

Schicksal und Zufall (199B)

,,Lola rennt" ist ein Film iiber die Móglichkei-
ten der Welt, des Lebens und des l(inos. Kein
Film iiber die totale Determinierung'oder die
totale Beliebigkeit, sondern ein Film in der
schmalen Lticke dazwischen: im Niemands-
land der wiinsche und sehnsiichte, iiber die
winzige Chance, die es im Leben gibt, etwas zu
beeinflussen, dem Lauf der Dinge eine andere
Richtung zu geben. Drei Reisen, drei Show-
downs. und wir miissen dem publikum deut-
lich machen, dass 1'ede Version ihr eigenes Ge-
heimnis hat. Jede Version ist gleich wichtig,
auf gleiche Weise extrem erlebt und gelóst.
Dem Zuschauer muss nach wenigen Sekun-
den die Enttáuschung tiber die Wiederholung
verfliegen und die Verstrickung neu ausbre-
chen: Hoffentlich klappt's diesmal besser!

1 Determinierung: Festgelegtheit, Vorherbestimmtheit

Was macht sie jetzt mit dem Vater? Welche
personen werde ich wieder sehen? was macht
Manni jetzt? Und diese Vorausschau muss
schlieBlich komplett in den Hintergrund tre-
ten gegentiber der Angst um Lola, dass sie
beim uberfall verhaftet wird, der panik um
Manni, dass er den Penner nicht einholt, und
a]] den anderen neuen varianten, die sich im
weiteren Veriauf jeder Version entwickeln.
Die welt íst ein Hauíen Dominosteine und wir
sind einer davon, sagt der Film; einerseits. An-
dererseits ist das wichtigste Statement am En-
de: Nicht alles ist determiniert. Es gibt einen
Platz liir die Realisierung unserer Wiinsche.
Man muss es eben nur versuchen. Das ist so
áhnlich wie beim Filmemachen, das ja auch
manchmal wie ein Hindernisiauf erscheint.
Abermanchmal kommen dabei Fi]me raus, die
trotzen den angebiichen Gesetzen des Erzáh-
lens und des Marktes und des Geldes, und die
sind trotzdem mitrei8end und klug, emotional
und inteliigent. Machen wir doch mal so einen.

1.a)
b)

8.a)
b)

9,a)

b)

10, a)

b)

Was versteht Tykwer wohl unter den,,Gesetzen des Erzáhlens" (> Z, 36 f. )?
Erórtern Sie, inwieíern ein Film oder auch ein liteíaíisches Werk gegen die ,,Geseže des Erzáhlens" ver,

stoBen darf.

Diskutieren Sie das Verháltnis von Determinierung und Oííenheit des Lebens.
Wie entscheidet sich das Schicksal eines Menschen? Reflektieren Sie Entwicklungen und Lebenswege
aus der lhnen bekannten Literatur. Diskutieren Sie das Problem auch aus lhrer persónlichen Erfahrung.

Von welchen Faktoren sind Lolas jeweiliges Verhalten und der jeweils unterschiedliche Ausgang der
Handlung abhángig?
Untersuchen Sie, welche Rolle die íolgenden Determinanten fLir das Schicksal der Figuren in ,,Lola
rennt" spielen: Herkunft und Erziehung, Persónlichkeit/Charakter, Religion/Bestimmung, aktuelle ge-

sellschaftliche Einfliisse, umstánde der zeit und des Raumes, zufall.
Kontrastieren ie lhre Ergebnisse aus ,,Lola rennt" mit,,Zwólf Uhr mittags": Von Welchen Faktoren háng[

kanes schicksal ab?
Wie kónnte sich die Geschichte in ,,Zwólf Uhr mittags" durch einen lapidaren Zufall verándern? Bauen
Sie ein neues Element in die Filmhandlung ein, sodass die Entwicklung der Geschichte anders verláuft,
z. B.: Ein Telegrafenmast íálIt auf die Schienen ...
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Figuren und Charaktere

Die Hauptfiguren aus ,,Lola rennt"
und ,flwólf IJhr mittags": LoIa und Manni,
Amy und Kane

1. Charakterisieren Sie die Protagonisten derbeiden
Filme, Entsprechen sie typischen weiblichen bzw.

mánnlichen Filmhelden?
2. Untersuchen Sie ein leitendesThema der Fi|me im

Vergleich, z. B. die Beziehung der Partner:

a) Entwickeln Sie innere Monologe der Haupt-

figuíen in entscheidenden Situationen. Gehen

Sie dabei arbeitsteilig vor, indem die Schůle-

rinnen in lhrem Kurs sich in die Lage der mánn-

lichen Filmhelden versetzen und die schiiler in

die Lage der Filmheldinnen.
b) Vergleichen Sie lhre Monologe und diskutieren

Sie lhre Einschátzungen der FiImfiguren.

3. Welche AuffassungVon Liebe vermitteln die Filme?

Welches Bild von Frauen bzw. Mánnern wird da-

durch entworfen?

4. a) Betrachten Sie lhre Arbeitsergebnisse aus

sozialhistorischer Perspektive: Was hat sich in

den Jahrzehnten, die zwischen beiden Filmen

liegen, an Rollenmustern Und -erwartungen

verándert?
b) Belegen Sie lhre Thesen mit Beispielen zu

typisierten Rollenmustern aus anderen Fil-

men.

c) Kontrastieren Sie diese Rollenmuster mit lhren

persónIichen Vorstellu ngen,

5. a) Spielen Sie eine kurze Filmszene mit einem

Wichtigen Dialog móglichst genau nach.

b) Lassen sich durch das Nachspielen von Film-

szenen vertiefende Erkenntnisse ůber das ver-

halten der Filmfiguren gewinnen?

-ť
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Dialoge untersuchen

Drehbuchauszug aus,,Lola rennt"
Lolas Augen wandern zur Seite: Manni liegt
neben ihr. Beiderauchen. Sie sprechen ganz,
ganz leise.
,,Manni?"
,,Mhm."
,,Liebst du mich?"
,,Na sicher."
,,Wie kannst du sicher sein?"
,,WeiB nicht. Binš halt."
,,Aber ich kónnte auch irgendeine andere
sein."
,,Nee."
,,Wieso nicht?"
,,Wei] du die Beste bist."
,,Die beste was?"
,,Na, die beste Frau."
,,Von allen, allen Frauen?"
,,I{lar."
,,Woherwillst du das wissen?"
,,Ich weiB es halt."
,,Du glaubst es."

,,Na gut, ich glaub's."
,,Siehste."
,,Was?"
,,Du bist dir nicht sicher."
,,Sag mal, spinnst du jetzt, oder was?"
,,Und wenn du mich nie getroffen háttest?"
,,Was wár dann?"
,,Dann wiirdest du jetzt dasselbe 'ner anderen
erzáhlen."
,,Was erzáhl ich denn?"
,,Dass ich die Beste bin und so."

,,Ich brauch's ja nicht zu sagen, wenn du's
nicht hóren willst,"
,,Ich will iiberhaupt nichts hóren. Ich will wis-
sen, was du fiihlst."
,,Okay. Ich ftihle, dass du die Beste bist."
,,Dein Gefrihl. (Pause) Wer ist das, dein Ge-
ftihl?"
,,Wie meinst du das?"
,,Na, wer ist das, der da zu dir spricht."
,,Na ich. (Úberlegt) Mein Herz."
,,Dein Herz sagt: ,Guten Tag, Manni, die da,
die ist es'?"
,,Genau,"
,,Und du sagst dann: ,Ach ja, recht herzlichen
Dank frir diese Iníormation, auf wiederhóren
bis zum náchsten Mal'?"
,,Genau."
,,Und du machst alles, was dein Herz dir
sagt?"
,,Na ja, das sagt ja nichts ... es fijhlt halt."
,,Und was fiih]t es jetzt?"
,,Es fiihlt, dass da jemand gerade zu viel blóde
Fragen stellt."
,,Ach Mann, du nimmst mich iiberhaupt nicht
emst."
,,Ey. Lola, was ist ]os?"
,,Ich wei8 nicht."
,,Was ist denn?"
,,Ich wei8 nicht."
,,Willst duweg... von mir?"
,,Ich weiB nicht. Ich muss mich grad entschei-
den ,.. glaub ich."

45

Analysieren Sie den Dialog unter kommunikativen Aspekten:
a) Geben Sie mit eigenen Worten wieder, worin der Kern des KonfliKs besteht.

b) Wie baut sich der Konflikt zwischen Lola und Manni auf?
c) Welche Funktion hatdie Szene in der FilmhandIung?
Untersuchen Sievergleichend einen Dialogaus,,ZwólíUhrmittags", den Siefúrwesentlich in Bezugauf die
Beziehung der Partner halten.

Zeit und Zeitgestaltung

In der Alltagsrealitát gibt es Nebensáchlichkeiten, Zuíál'le und Langeweile. Im Unterschied
dazu zeig! die Spielhandlung eines Films meist nur Wesentliches, fiir die Geschichte und ihre
Entwickiung Entscheidendes. Der Film rafft also in der Regel Zeit, Fred Zinnemanns ,,Zwólf
Uhr mittags" allerdings war einer der ersten Filme, in denen > erzáh|te Zeit und Erzáhlzeit in > s,146í
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der - leider nicht mehr existierenden - Erstfassung iibereinstimmten. Auch in Tom Tykwers

,,Lola rennt" fallen Filmzeit und Realzeit weitgehend in eins.

1, Welche Wirkung hat die annáhernde Korres-

pondenz von Erzáhlzeit und erzáhlter Zeit in den
beiden Filmen auf Sie als Zusch auet/in?

2. ln ,,Zwólf Uhr mittags" unterstreichen lange ruhige

Einstellungen (z,B. der Blick auf die Schienen,
Kane allein auf der leergefegten Stra8e) die un-

ertíágliche Dauer derZeit, DaS Waíten auf 12 Uhr
mittags Zieht sich hin. ln ,,Lola rennt" hingegen ist
die Zeit aus Lolas Perspektive dicht zusammen-
gedrángt. 12 Uhr mittags r ckt bedrohlich schnell
heran.

a) Untersuchen Sie einzelne Aspekte der Dyna-

misierung in ,,Lola rennt" auf ihre Wirkung hin:

Bewegu ng, Schnittfolge, Sta ndbildfolge, Zeit-

raffer, Extremzoom, Gleichzeitigkeit von Bil
dern, Perspektivwechsel innerhalb einer Be-

Wegung. ,

b) Kann man in einzelnen Szenen von einer Ůber-

lastung der Wahrnehmung sprechen?
c) Welche Funktion hat die Unterbrechung der

Geschwindigkeit durch Verlangsamung (Zeit-

lupe, lange ruhige Einstellungen, Stille)?
3. a) Sammeln Sie Motive, die in ,,Lola rennt" die

Phánomene Zeit und Geschwindigkeit versinn-
bildlichen.

b) lnwiefern spiegelt das Motiv der Dynamisie-
rung gesellschaftliche und kulturelIe Realitát?
Entspricht die filmische Wahrnehmung der
Realitátswahrnehmung Jugendlicher zu Beginn
des 21. Jahrhunderts?

4, Zeitraffungund -dehnungspielen auch in derLite-
ratur eine wichtige Rolle. Tragen Sie lhnen be-

kannte Beispiele zusammen und erláutern Sie die
jeweils verwendeten sprachlichen Mittel.

Filmtradition und Filmzitat

1, a) Vergleichen Sie die Standfotos aus ,,Zwólf Uhr
mittags" und ,,Lola rennt". Beschreiben Sie
den Kontext derjeweiligen Szene.

b) Was suggeriert die Anspielung auf die Western-

szene in Bezugaufdie Figurdes Manni?
2. a) ln ,,Lola rennt" gibt eS Viele Querverweise,

Anspie|ungen und konkrete Zitate aus Ver-

schiedenen Filmen, So finden sich z.B. for-

male und inhaltliche verwandtschaften mit
Akira Kurosawa: Rashomon, Á/ain Resnais: Sie

raucht/Sie raucht nicht, Krzysztof Kieslowski:
Der Zuíall móglicherweise, Harold Ramis: Und
táglich grúBt das Murmeltier, Á/fred Hitchcock:
Vertigo. Sehen Sie sich einen dieser Filme an

und diskutieren Sie úber direkte Anlehnungen,
Áhnlichkeiten und unterschiede.

b) Bestimmte Gestaltungsmittel und auch inhalt-
liche Motive in ,,Lola rennt" sind bekannten
ComputerspieIen entlehnt. Welche kónnen Sie
entdecken?

D 3.1.2 Elemente der Filmsprache
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3. MóglichesThema ftireine > Fachatbeit:
a) lnformieren Sie sich ůberdie Lola-Figur im Film,

z.B. Josef von Sternber : Der Blaue Engel

(1930), Max Ophúls: Lola Montez (1955),

Jacques Demy: Lola (t960), Rainer Werner

Fassbinder: Lola (1981).

b) Beschreiben Sie den Frauentyp, den Lolatradi-
tionell verkórpert.

c) Vergleichen Sie die Lola in Tom Tykwers Film

mit der traditionellen Lola-Figur.

Marlene Dietrich als,,Lola Lola"
im,,Blauen Engel"

3.1,.2 Detailanalyse: Elemente der Filmsprache

In der detai]lierten Analyse ausgewáhlter bedeutsamer Einstellungen oder Sequenzen wird das
inszenierte Zusammenwir]<en der einzelnen filmischen Gestaltungsmittel sichtbar. Die Detail-
analyse schárft die Wahrnehmung der mehrdimensionalen Beziehungen zwischen den ver-
schiedenen Zeichensystemen Bild, Sprache, Ton und Zeit. Hilfreich ist ein so genanntes Se-
quenzprotokoll ausgewáhlter Schliisselszenen, in dem einzelne Einstellungen (die durch zwei
Schnitte begrenzten Kamerablicke) in ihrer filmsprachlichen Struktur festgehalten werden.

1. Entscheiden Sie sich gemeinsam fi]r eine Filmszene, die lhnen besonders bedeutsam erscheint, oder fúr

mehrere Szenen, die Sie vergleichen wollen,

2. Schneiden Sie auf einem zweiten Videoband die Szenen so zusammen, dass wichtige Struktuíen sichtbar

- und fiir die Analyse Verfůgbar - Werden.

3, Halten Sie eine wichtige Einstellung durch ,,Einfrieren' eines Einzelbildes als Standbild fest, Am besten
arbeiten Sie mit einem mit Videokarte,ausgestatteten Computer, sodass Sie Einzelbilder speichern und be-

arbeiten kónnen,

EinstellungsgróBen

Als ,,EinstellungsgróBe" bezeichnet man die GróBe des Objekts innerhalb des Bildes. Einstel-
lungsgróBen zwingen die Zuschauer/innen, z.B. bei extíemer Náhe, zu genauel Beobachtung
oder sie halten sie auf Distanz zum Geschehen und bestimmen so die emotionale Beziehung
zum dargestellten Objekt.

1. PrůfenSiedieWirkungeinzelnerEinstellungenanhandfolgenderStandbiIder:

Weit (W): Die Einstellung zeigt eine ganze Landschaft; sie kann
gefrihlvoll, monumental, symbolisch wirken.
(Szene aus ,,Zwólf Uhr mittags": Der Ztlgmlt den Banditen wird
erwariet.)

> s.105fí.
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Totale (T): Die Einstellung gibt eine ráumliche Orientierung; die
zuschauer/innen erhalten eine ubersicht iiber das Geschehen.
(Szene aus ,,Zutólí Uhr mittags": Die Bewohner des Orts haben
sich zurrickgezogen. I(ane tíitt den Banditen allein gegeniiber.)

Hatbtotale (HT): Die Einstellung zeigt die Figuren in ihrer'
gesamten I(órperlánge und in ihrer unmittelbaren Umgebung.
Die Aufmerksamkeit soli auf Handlungen und l(órpersprache
gelenkt werden.
(Szene aus ,,Lola rennt": Lola begegnet, ohne es zu wissen, dem
Stadtstreicher, der das verlorene Geld an sich genommen hat.)

Halbnah (HN): Diese Einstellung wird háufig fiir kommunika-
tive Situationen eingesetzt. Die Figuren sind etwa vom l(nie an
aufwárts zu sehen, ihre Mimik und Gestik lassen sich optima1
erfassen, Die F,insteliung unterscheidet sich kaum von der,,ame-
rikanischen".
Amerikanisch (A): Der Begriff entstammt dem amerikanischen
Westernfilm: Die Figur wird bis zur Hiifte gezeigt. Die Zuschau-
erlinnen soilen sehen, wer bei Duellen zuerst den colt zieht.
(Szene aus ,,Zwólf Uhr mittags": I(ane spricht mit Amy. Er wird
den lGmpf mit Miller gegen ihren Willen aulnehmen,)

Nah (N): Die háufig fíir Sprecher genutzte Einstellung zeigt die
person von der Brust an. Dabei tritt neben der Gestik besonders
die Mimik in den Vordergrund.
(Szene aus ,,Lola rennt": Der Polizist hat gerade, ohne es wirklich
zu wolien, auf Lola geschossen.)

GroB (G): Die Einsteliung dient der Darstellung von Gefiihlen,
Die Beobachtung von intimen Regungen im mimischen Aus-
druck erzeugt eine groBe ldentifikation der Betrachter/innen
mit der Figur.
(Szene aus,,Lola rennt": Lola istvon der I{ugel des Polizisten tód-
lich getroffen worden.)

Detail (D): In dieser Einstellung wird eine extíeme Náhe der
Zuschauer/innen suggeriert. Die ungewohnte Sicht intensiviert
die emotionale Beteiligung. Die Nahsicht dient háulig der Span-
nungssteigerung.
(Szene aus ,,Lola rennt": Lola hat beim Roulette all ihr GeId auf
die 20 gesetzt.)
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2. a) Sch neiden Sie Beispiele fiir die Wirkung Von Einstellungsgról3en aUS einem Film lhrer Wa h l auf Video

ZUsammen.

b) NutzenSiedasVideozurVeranschaulichungfrjreinenKurzvortragtjber,,ElementederFilmsprache",
3. Untersuchen Sie, welche Einstellungen in einzelnen Filmen [iberwiegen und welche Wirkung auf den

Betrachter jeweils erzielt werden soil.

I(ameraperspektive

Durch die Position der Kamerawerden die Zuschauer/innen in eine bestimmte Wahmehmungs-
perspektive gedrángt. Neben der Normalsicht, die Authentizitát und Objektivitát suggeriert,
kann die Unter- oder Aufsicht das Abbild von Realitát verfremden.

Froschperspektive (Untersicht): Personen/Gegenstánde werden
a}s iiberlegen, máchtig, bedrohlich erlebt. Die Zuschauer/innen
fiihlen sich klein und unterlegen.

Vogelperspektive (Aufsicht): Personen/Gegenstánde werden als
untergeordnet, schwach, verloren erlebt. Die Zuschauer/innen
fiihlen sich íiberlegen, kónnen aber auch die angstvo11e Situation
der Filmfigur miterleben.

1. Untersuchen Sie in ,Zwólf Uhr mittags" und ,,Lola rennť' die Perspektive auf die Uhren und die Wirkung, die

erzeugt werden soll.
2, Untersuchen Sie in beiden Filmen, wann die Vogelperspektive beim Betrachter Angst oder MachtgefŮhl

auslóst.

ffiTrffi\*:p _w
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I(amerabewegung

Im Film kónnen sich prinzipiell zwei Dinge bewegen: die Ob-
jekte vor der l(amera und die l(amera selbst. Die Bewegung
der Personen bzw Gegenstánde wird als Handlungsachse
bezeichnet. Verláuft die Handlung vor der stillstehenden
I(amera, so hat der Betrachter das Gefiihl, distanzierter
Beobachter der szene zu sein.
Die Bewegung der l(amera selbst, die Kameraachse, elzeugt
zumeist eine hohe Realitátsillusion und das Gefiihl unmittel-
baren Dabeiseins. Beim Kameraschwenk verándert die still-

stehende l(amera den Winkel schrág zum Objekt, sodass dem Betrachter suggeriert wird, die
I(amerabewegung entspráche seiner l(opíbewegung (I(ane wirft seinen Sheriffstern in den
Staub, die l(amera/der Blick folgt dem Objekt). Bei der Kamerafahrt bewegt sich die l(amera
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ohne Winkelveránderung zum Objekt von der Stelle (die I(amera kreist auf l(opíhóhe um Loia
und Manni, als sie von der Polizei umzingelt sind). Mit dem Zoom kann man Bewegung vor-
táuschen, indem bei unbewegter l(amera Objekte ,,herangeholt" bzw. ,,enďernt" werden (im
Vorspann ,,rast" die l(amera auf Lolas Haus zu).
Handlungsachse und l(ameraachse kónnen sich entsprechen bzw. aufeinander zulaufen. Die
I(amera bewegt sich z. B. unmittelbar hinter LoIa oder Lola láuft frontal auf die l(amera zu. Den
Zuschauerinnen und Zuschauem gestattet dies die gróBtmógliche Identifikation (Einheit von
I(amera, also Blick des Zuschauers, und Geschehen). Blickt eine Filmfigur ,,aus dem BiId
heraus" zum Betrachter, wird der Zuschauer unmittelbar ins Geschehen verwickelt. Die emo-
tionale Rezeption wird intensiviert (Lola liegt im Sterben und blickt den Betrachter/Manni
gedankenvoll an).
Gespráche werden háufig durch Schuss-Gegenschuss-Verfahren gestaltet. Die Handlungs-
achse wird dabei mit jedem Schnitt gewechselt. Die Zuschauer/innen nehmen wechselweise die
Blickrichtung eines der Gespráchspartner ein. So kónnen sie sich einerseits mit den Figuren
identifizieren, aber zugleich auch die Reaktionen auf dem Gesicht des Gegeniibers ablesen. Die
emotionale Beteiligung der Zuschauer/innen wird mit diesem Gestaltungsmittel gesteigert.
Die subjektive Kamera bzw. Handkamera entspricht der Perspektive eines Menschen in
Bewegung, Die I(amera wird mit der Hand bewegt, sie wackelt und erzeugt unprázise Aus-
schnitte, Die Wirkung ist die
der Authentizitát. Nervositát
und Irritation der I(amera-
fiihrung iibertragen sich auf
den Betrachter, der das Ge-
fiihl hat, unmittelbar dabei zu
sein.

1. UntersuchenSiein,,ZwólfUhrmittags"und,,Lolarennt",inWelcherWeiseBewegungfestgehaltenbzw.pro-
duziert wird,

a) Wie verdeutlicht die Kamerafůhrung Bewegung (Rennen) bzw. Unbeweglichkeit (Warten)?

b) ln welche Position werden die Betrachter/innenjeweils gebracht?

2. UntersuchenSiedieWirkungdesSchuss-Gegenschuss-VerfahrensinfolgendenGespráchenaus,,ZwólfUhr
mittags": Amy und Helen (53. Filmminute), Kane und Harvey (57. Filmminute). Bei welchen Gespráchs-
inhalten bleibt derzuschauer distanz|erter Dritter und wann wird er emotional involviert?

3. ln ,,Lola rennt" sind mehrere Szenen mit der Handkamera aufgenommen (Lolas Vater und seine Geliebte al-
lein im Búro, der Stadtstreicher allein in der U-Bahn): Untersuchen Sie die Wirkung der Handkamera in Ver-

bindung mit der Wirkung des Videomaterials, das hier eingesežt wird.

Mise en scěne (Das In-Szene-Setzen)

Mit dem Begriff ,,Mise en cěne" wird die Bildkomposition bezeichnet. Figuren und Gegen-
stánde werden im Filmbild wie aul einem Gemálde oder Foto inszeniert. Neben Perspektive,
Achsenverhá]tnissen und I(amerafiihrung sind Kategorien der Bildásthetik hilfreich: statischer
(vertikale, horizontale Strukturen) und dynamischer (diagonale Strukturen) Bildauíbau, offene
und geschlossene Form, Symmetrie und Asymmetrie, Flácheneinteilung, Beleuchtung, Farbe,
Raumgestaltung, Tiefenwirkung, Schárfegrad.

@m--***-&/"T
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1, lnformieren Sie sich im Kunstunterricht t]ber Bildgestaltungsmittel und deren Wirkungsmóglichkeiten,
2. Wáhlen Sie einzelne Kategorien aus, mitdenen Sie Filme untersuchen móchten, z. B. Farbe und dynamische

Komposition in ,,Lola rennt", das Verháltnis von geschlossenen und offenen Formen sowie die Tiefenwirkung
in ,,Zwólf Uhr mittags".

3. a) Untersuchen Sie die Bildgestaltung und ihre Wirkung in den nachfolgenden Einste|lungen.

b) Sehen Sie sich die Filmbilder in ihíem Kontext an. Ůbertrágt sich die Wirkung der Einzelbilder auf die
folgenden Einstellungen?

Montage

Der franzósische Begriff,,Montage" meint das Zusammenfiigen einzelner Einstellungen, also
die Schnittfolge der Filmbilder. Die ,,Organisation der Bilder in der Zeit", wie der Filmwissen-
schaftler AndréBazin die Montage nennt, ist das wesentlichste Gestaltungsmittei des Films, Sie
gibt den Rhythmus vor, lenkt Assoziationen und erzeugt einen Sinnzusammenhang. Der russi-
sche Regisseur Wsewolod Pudowkin belegte in den 2Oer-}ahren die Wirkung der Montage mit
einem Beispiel:

,,Stellen wir uns vor, wir hátten drei Film-
stiic]<e: Auf dem einen ein láchelndes Ge-
sicht, aufdem zweiten dasselbe Gesicht, aber
angstvoil blickend, und auf dem dritten eine
Pistole. die auť jemanden gerichtet wird.
I(ombinieren wir nun die stiicke in verschie-
dener Reihenfolge. und nehmen wir an, als
Erstes wiirden wir das láchelnde Gesicht,

dann die Pistole und dann das angstvolle
Gesicht.zeigen; das zweite Mal káme das
angstvolle Gesicht zuerst, dann die Pistole
und zuletzt das láchelnde Gesicht. Die erste
Reihenfolge wi.irde den Eindruck ergeben,
dass derjenige, dem das Gesicht gehóri, ein
Feigling ist, in der zweiten Reihenfolge wáre
er mutig."

[5

1. DenvonpudowkinbeschriebenenEffektkónnensiemitHilfeeinervideokameraundzweiervideorekorder
selbst nachvollziehen: Filmen Sie eine aIltágliche Szene (z. B, Růckgabe einer Klausur) und erpíoben Sie
verschiedene Móglichkeiten der Montage.

2, Die angespannte Situation vor Eintrefíen des Zuges wird in ,,Zwólf Uhr mittags" durch die nachstehende
Bilderíolge unterstrichen (> S. 444). Welcher Effektwird erzeug[?
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}. Vergleichen Sie die Bildmontage aus ,,Zwólf Uhí mittags" (Abfolge der oberen neun Bilder) mit derjenigen

in ,,Lola rennt" kurzvor 12.00 Uhr (unteres Bild).
1. Untersuchen Sie die |Vlontage in ausgewáhlten Sequenzen: ln welcherWeise wird die Wahrnehmung jeweils

gesteuert?

). Vergleichen Sie lhre Beobachtungen mitfolgenden |\4ontageíormen:

D 3.1.2 Elemente der Filmsprache
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Erzáhlende Montage: Die Einstellungen sind inhaltlich so aufeinander bezogen, dass man die
Schnitte kaum wahrnimmt (z. B. Wechsel von Totale auf Nah bei demselben Motiv). Es kónnen
aber auch ráumlich und zeitlich sehr unterschiedliche Einstellungen verbunden werden, so-
lange die erzáhlerische Kontinuitát, z. B. die Fortsetzung einer Handlung, gewahť wird.
Kontrastmontage: Hier prallen Gegensátze aufeinander, die zu einer Stellungnahme auf-
fordern (z. B. lachende Person in Gesellschaft/dieselbe Person traurig und allein).
Assoziationsmontage: Auch hier werden unterschiedliche Einstellungen miteinander kon-
frontiert, allerdings miissen die Zuschauer/innen selbst eine unmittelbare gedankliche Ver-
bindung schaffen (z.B. schlafendes Gesicht/Súdseelandschaft = die Person tráumt von der
Landschaft).
Analogmontage: I(ontraste in Raum, Zeít oder Gesellschaft werden iiberbriickt, indem in
unterschiedlichen Zusammenhángen eine gemeinsame Handlung/Haitung gezeigt wird
(z. B,: ein Astronaut steigt aus seinem Raumschiff/eine Person steigt aus ihrem Auto).
parallelmontage:Zwei oder mehr unterschiedliche Begebenheiten werden miteinander
verschachtelt, indem sie mehrfach hintereinander abwechselnd gezeigt werden. So werden
Handlungen spannungsvoll miteinander in Beziehung gesetzt (z. B. wartende Person an einer
einsamen StraBenecke/ein heranrasendes Auto). Die Zuschauer/innen haben dabei mehr
Informationen als die Filmfiguren.

Bild-Ton-Beziehung

Musik ist ein zentrales Element im Film, das die Zuschauer/innen emotionalisiert. Musik im
Film kann unterschiedliche Funktionen haben: sie kann das Geschehen kommentieren bzw.
illustrieren, Leitmotiv sein, die Handlung durch Zásuren (Einschnitte) oder l(ontinuitát struk-
turieren.

1, Beschreiben Sie die Musik der Filme ,,Lola rennt" und ,,Zwólf Uhr mittags".

a) ln welchen Variationen wird das Leitmotiv abgewandelt?
b) ln welcher Weise korrespondiert die Musik jeweils mit der Filmhandlung?

2. a) Welche Funktion haben derSong,,Whata difference a day makes" und das klassische Stůck,Jhe Un-

answered Question" (Charles lves) in ,,Lola rennt" bezůglich des daígestellten Geschehens (Lolas Flucht

und Tod)?
b) UntersuchenSiedieBesonderheitendesTonsinderSzenemitLolavorderSchaufensterscheibedesSu-

permarkts und in den ,,roten" Szenen: Welche Wirkung entsteht in Bezug auf die Filmfiguren untereinan-

der und in Bezug auí die Zuschauer/innen?
3. Erproben Sie folgende Móglichkeiten, um die Wirkungvon Ton und Bild zu eríassen:

a) Untersuchen Sie eine Szene ohne Ton oder ohne Bi|d: Beschreiben Sie die jeweilige Wirkung.

b) Ándern Sie die Aussage einer ausgewáhlten Sequenz durch neu unterlegten Ton (Geráusche, Sprache,

Musik).

PRODuKTlvEAUFGABEN zuM FlLM ,,LOLA RENNT"

r Entwickeln Sie eine vierte Episode zu ,,LoIa rennť', in der es zu einer Weiteren unerwarteten Handlungs-

ánderung kommt,

r WaspassiertnachdemEndederdrei Episoden?SchreibenSieeineEpisodelhrerWahlweiter.
r StellenSie,,und-dann.,.'|Fotosequenzen(Polaroid-Schnappschůsse)vonLolas,Mannis,desVatersoder

lhrer eigenen weiteren Entwicklung her.

r SchreibenSieeineFilmkritik/einenEssayflirdieschiilerzeitungZu,,Lolarennt"odereinemanderenFilm.
Werten Sie dazu auch veďůgbare Produktionsmaterialien (Drehbuch, lnterviews, lnformationen zu Schau-

spielern und Regisseur) und Rezeptionsdokumente (Rezensionen, Zuschauerquoten, Verleih) aus,
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FILMPROJEKT:5x5x5

r Tauschen Sie sich úberso genannte Kultfilme aus.

Benennen Sie dasjeweils Bedeutsame dieser Filme: Z. B. Figuren, typische Gesten und Verhaltensweisen,
Dialoge, Konflikte, Requisiten, Besonderheiten in derfilmsprachlichen Gestaltung, der Musik.
Spielen Sie sich in kurzen Rollenspielen gegenseitig píágnante szenen aus den Filmen so vor, dass man sie
als zitate erkennen kann.

r Drehen Sie in Gruppen von ca. ftinf Personen einen Videofilm, der dem klassischen dramaturgischen Hand-

lungsaufbau in fi]nf Akten fol$ und ftinf bekannte Filme zitiert, Beispiel:

Exposition (Eínf hrung) : Wíe ín ,,Spiel mir das Lied uom Tbd" en-uarten drei Cangster am Bahn-
ho| dieAnkunfL desZuges. DerZug kommlan, ein Fremder sLeig| al;r.. Im Hintergrundsiehtman
auf dem Bahnsteíg zuei ,.Men in Btack" , die gerade eine uerdáchtíge Person abf hren ...

Konfliktaufbau: ln einem Restaurant weist eintl:ohlhabender Mann seinejungeVerlobte zurecht
(Dialog ztl,:ischen Rose und Cal aus ,,Títanic") . Da taucht der Fremde auf . . .

Hóhepunkt: Ein Blíck auf díe Uhr zeigt: Es ist kurz uor ,,Zwólf Uhr mittags" ...

Retardierung (Verzógerung) : ...

Schluss,,...

Tipps und Anregungen íůr die Umsetzung:

Daueí: Beschránken Sie sich auf kurze Filme (nicht mehr als ftinfuehn Minuten), So wird die Konzentration
auf Wesentliches, Prágnantes notwendig und Lángen werden vermieden.

Kamerabewegung: Jede Kamerabewegung erzeug|t Unruhe; sie muss daher eine inhaltliche Funktion ha-

ben. Vermeiden Sie háufiges Zoomen, Wackeln und heftige Schwenks, sofeín diese nicht intendiert sind.

Um Probleme beim Schneiden zu vermeiden, solltejede Kamerabewegung ein-stehendes An-

fangs- und Endbild haben,

Einstellungen: Die verschiedenen EinsteIlungsgróBen enthalten unterschiedliche lnfoímationen und haben
unterschiedliche Funktionen, Jede Einstellung sollte so gewáhlt sein, dass die lnformation von den Zu-

schauer/innen optimal erfasst werden kann.

Filmen Sie ein 0bjekt, eine Person zur Probe aus unterschiedlichen Enťernungen. Achten Sie bei

deí Montage auf Abwechslung bei den EinstellungsgróBen.

Montage: Die Montage ist das bewusste Gestalten einer Aussage, die wir in bestimmter Weise manipulie-

ren kónnen. Orientieren Sie sich an den unterschiedlichen Montageformen, um Aussagen durch Bilder-

fo|gen und nicht nur durch Worte zu treffen,

Beim Kúrzen zu lang geratener Einstellungen sollte man einen Zwischenschnitt einíůgen, um

Anschlussfehlerzu vermeiden (z. B. wenn sich die Personen bewegthaben). DerZwischenschnitt

sollte etwas zeigen, was au8erhalb der Einstellung liegt und sich nicht bewegt (> Montage-
formen, S.445).
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3.1,.3 Verfilmung von Literatur
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Rainer werner F assbinder

Literatur und Leben (1982)

[..,] Die Ver{ilmung von Literatur legitimiert
sich, im Gegensatz zur landláufigen Meinung,
keinesfalls durch eine móglichst kongeniale
Úbersetzung eines Mediums (Literatur) in ein
anderes (Film). Die filmische Bescháftigung
mit einem literarischen werk darf also nicht
ihren Sinn darin sehen, etwa die Bilder, die
Literatur beim Leser entstehen láBt, maximal
zu erfiillen. Dieser Anspruch wáre ohnehin in
sich absurd, da jeder Leser jedes Buch mit
seiner eigenen Wirklichkeit iiest und somit
jedes Buch so viele verschiedene Phantasien
und Bilderprovoziert, wie es Leserhat. Es gibt
also keine endgriltige obl'ektive Realitát eines
literarischen werkes, darum darf auch die
Absicht eines Films, der sich mit Literatur
auseinandersetzt, nicht darin iiegen, die Bil
derwelt eines Dichters als endgiiltig erfiillte
Úbereinstimmung verschiedener Phantasien
zu sein. Der Versuch, Film als Ersatz eines
Stiickes Literatur zu machen, ergábe den
kleinsten gemeinsamen Nenner von Phan-
tasie, wáre also zwangsláufig im Ergebnis
medioker und stumpf. Ein Film, der sich mit
Literatur und mit Sprache auseinandersetzt,
muB diese Auseinandersetzung ganz deutlich,
klar und transparent machen, darf in'keinem
Moment seine Phantasie zur ailgemeinen wer-
den lassen, mu8 sich immer in jeder Phase als
eine Móglichkeit der Bescháftigung mit be-
reits formulierter Kunst zu erkennen geben.
Nur so, mit der eindeutigen Haitung des. Fra-
gens an Literatur und Sprache, des Uber-
pdifens von Inhalten und Haltungen eines
Dichters, mit seiner als persónlich erkenn-
baren phantasie zu einem literarischen werk,
legitimiert sich deren Verfilmung. [...] E

1, Vergleichen Sie die Positionen Fassbinders und

Hickethiers zur Verfilmung von L|teratur.

2. Erórtern Sie, welche gestalterischen Mittel und

Ausdrucksmóglichkeiten fůr die Medien Film und

Literatur jeweils charakteristisch si nd : Was leistet
das eine Medium, was das andere nicht kann?

I(nut Hickethier
Der Film nach der Literatur ist Film
(1989)

Von ,,Literaturverfilmung" zu reden heiBt den
ersten Schritt in die falsche Richtung tun:
denn im Begriff der Vertilmung steckt bereits
die erlittene Veňormung des Kunstwerks,
eines Originals, das dabei seine Originalitát
verliert. Das Ergebnis kann nur eine schlechte
I(opie, ein unvollstándiger Ersatz im anderen
Medium sein. [...]
Der Film aber ist immer zuerst Film, und dass
seinem Drehbuch, ohnehin nur eine Zwischen-
stufe im Arbeitsprozess, einmal ein Roman
zu Grunde gelegen hat, ist fiir das Filmische an
ihm von peripherert Bedeutung. Wir verstehen
den Film, auch ohne den Roman zuvor ge-

lesen zu haben.
Zwarkann, wer wollte das bestreiten, die vo-
rangegangene Romanle]<tiire dem Filmesehen
zusátzlichen Genuss (oder Enttáuschung) im
Wiedererkennen von Erzáhltem verleihen.
Und ein Film, der sich von Titel, Handlungs-
struktur und Figuren explizit auf einen Roman
bezieht, fordert dazu auch in besonderer
Weise heraus. Aber das rechtfeňigt noch
keine Sonderstellung literarisch fixierter
Betrachtungsweise, die zwangsláufig das Er-
záhien in den Vordergrund stellt und dariiber
die prásentativen Aspekte des Films vernach-
lássigt. Wie jeder Text nur vor dem Hinter-
grund des gesamten bisherigen Geschrie-
benen zu denken ist, steht auch 1'eder Film im
Kontext anderer Filme und enthált ungleich
mehr Anspielungen und Verweise, unbewusst
entlehnte Motive, Metaphern und assoziiert
visuelle Erinnerungen, als sich in der Text-
voriage erkennen lásst. Genrezusammen-
hánge, Verweise der Darstel]er auf andere
Rollen, die sie in anderen Filmen verkórpert
haben, I(amera-, Regie- und Lichtstile, Archi-
tekturbedeutungen, I{eidungsstile etc. eróff-
nen eine Fiille anderer Bezugsebenen. Der
spezielle Vergleich mit der literarischen Vor-
lage (noch nicht einmal mit dem Drehbuch)
erscheint deshalb als eine unzulássige Ver-
engung des Blicks.
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