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E. Schieber: Tangenten

Auf rund 700 Seiten mit Ã¼ber 1000 einzelnen
TextbeitrÃ¤gen inventarisierte die Filmhistorikerin Elke
Schieber alles âJÃ¼dische in den audiovisuellen Medien
der Sowjetischen Besatzungszone und der DDRâ (wie es
ebenso sperrig wie treffend im Untertitel heiÃt). Sie re-
feriert alle Filme, die fÃ¼r Kino und Fernsehen der DDR
produziert wurden, und die zahlreichen publizistischen
BeitrÃ¤ge in der DEFA-Wochenschau âDer Augenzeu-
geâ, in Fernseh-Magazinen, Sondersendungen und Re-
ports. Sie erfasst auch publizistische NebenschauplÃ¤tze
wie den âSchwarzen Kanalâ SÃ¤mtliche Sendeproto-
kolle und weiterfÃ¼hrendes Schriftgut der Senderei-
he sind online verfÃ¼gbar unter http://sk.dra.
de/ (06.04.2017). oder weniger bekannte Politiker-
FilmportrÃ¤ts fÃ¼r die Staatliche Filmdokumentation
Vgl. Anne Barnert (Hrsg.), Filme fÃ¼r die Zukunft. Die
Staatliche Filmdokumentation am Filmarchiv der DDR,
Berlin 2015. ; und es ist gut, dass sie auch die Absol-
ventenfilme der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg
einbezogen hat: ein eindrÃ¼cklicher Nachweis, dass sich
schon die Jungen in der Filmkunst der DDR â jeweils auf
zeitgenÃ¶ssisch-eigeneWeise, versteht sich âmit diesem
Thema beschÃ¤ftigt haben.

Allen Titeln fÃ¼gt Schieber die nÃ¶tigen Stab-
angaben hinzu, wie Personalia, Sende- und Auf-
fÃ¼hrungsdaten, und ordnet sie den diversen Genres zu.
Damit wird dem selbstgewÃ¤hlten enzyklopÃ¤dischen
Anspruch mit empirischer Genauigkeit GenÃ¼ge getan.
Sie gliedert die riesige Materialmenge nach groÃen The-
menfeldern: Judenverfolgung im Nationalsozialismus,

Antisemitismus vor 1933, Vergangenheit in der Gegen-
wart, JÃ¼disches Leben, PalÃ¤stina â Israel â Naher Os-
ten. Innerhalb dieser GroÃkapitel geht sie chronologisch
vor, insgesamt eine nutzerfreundliche Struktur, unters-
tÃ¼tzt von genauen Registern, die das Auffinden jedes
Beitrages und jedes Mitwirkenden erleichtern. Zu jedem
Film und jeder Fernsehsendung gibt es kurze Annotatio-
nen der Inhalte.

Schiebers Rapport macht deutlich, wie umfassend
und wie kontinuierlich das schwierige und weitver-
zweigte, aber auch widerspruchsreiche Thema in al-
len Bereichen audiovisueller Produktion in allen DDR-
Jahrzehnten prÃ¤sent war und wie sich die mediale Ab-
bildung im Laufe der Jahre entlang den politischen und
auÃenpolitischen Intentionen der DDR-Oberen wandel-
te.

Das Hauptfeld des medialen Umgangs bildete der
deutsche Faschismus mit allen seinen Farben und Fol-
gen. Dem folgt ein Ãberblick Ã¼ber die Nachkriegs-
auseinandersetzungen, auch mit diversen Formen des
Neo-Faschismus in beiden deutschen Staaten, wobei man
heute weiÃ, dass antisemitische Erscheinungen in der
DDR ebenso âÃ¼bersehenâ wurden wie neofaschisti-
sche Anzeichen. Damit entsteht eine Art Schieflage in
der EnzyklopÃ¤die, die zu Lasten der innenpolitischen
VerdrÃ¤ngungsstrategien der DDR-Oberen gehen muss.
Konsequenterweise bezieht Schieber auch die mediale
DDR-Berichterstattung Ã¼ber die Palestine Liberation
Organisation (PLO) in aller AusfÃ¼hrlichkeit ein, ein
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Feld, das zu den Grauzonen des Themas gehÃ¶rt, weil
in der SED-Propaganda merkwÃ¼rdige, hÃ¶chst ein-
seitige Agitations-Parolen eine wirkliche Auseinander-
setzung Ã¼berdeckten: Der Nahost-Konflikt wurde aus-
schlieÃlich als âKlassenauseinandersetzungâ beschrie-
ben, der von âimperialistischen Regierungen und mo-
nopolistischen Ausbeuterinteressenâ bestimmt sei. Hin-
ter diesen offiziellen SED-Parteiversionen, die mit den
auÃenpolitischen Intentionen der Moskauer Bruderpar-
tei einhergingen, verbargen sich die wirklichen Konflik-
te, Ã¼ber die geschwiegen wurde.

Allerdings: Die DDR-mediale Auseinandersetzung
âmit allem JÃ¼dischenâ allein auf die Darstellung
des Holocaust zu reduzieren und dies als erhebliches
Manko zu kennzeichnen, wie es Fabian Tietke in sei-
ner Rezension des Buches tut, Fabian Tietke, Die Lis-
te vor âSchindlers Listeâ, in: Freitag, 10.08.2016, URL:
https://www.freitag.de/autoren/der-
freitag/die-liste-vor-schindlers-
liste (06.04.2017). ist unseriÃ¶s. Schiebers Arbeit
widerlegt eindrucksvoll seine These von der Tren-
nung zwischen Darstellung des Holocaust und Anti-
semitismus in der DDR. Auch Tietkes Referenz, die
bundesdeutsche Ausstrahlung der US-Serie âHolo-
caustâ 1979, greift als Argument nicht: Der vierteili-
ge DDR-Fernsehfilm âDie Bilder des Zeugen Schat-
tmannâ wurde sieben Jahre vor der Serie gesendet,
und er hat sehr wohl â trotz aller propagandistischen
UmhÃ¼llungen der Story â den Holocaust (mit ei-
nem groÃen Auschwitz-Teil) thematisiert, was ihm so-
gar das Lexikon des Internationalen Films attestiert.
Vgl.: https://www.zweitausendeins.de/
filmlexikon/?sucheNach=titel&wert=
63766 (06.04.2017).

Wer heutzutage die These vom âverordnetenâ An-
tifaschismus in der DDR ernsthaft vertritt, kann sich
Ã¼berzeugen, wie brÃ¼chig und unvollkommen eine
solche Meinung erscheint â zumindest, was Film und
Fernsehen der DDR angeht. Freilich mÃ¼sste er sich
dann auch die relevanten BeitrÃ¤ge wirklich ansehen
(auch Tietke hat offenbar die Filme nicht gesehen). Vie-
le der Filme sind mittlerweile preiswert auf DVD er-
hÃ¤ltlich, und dies in bester optischer QualitÃ¤t (dank
der DEFA-Stiftung). Die Firma Icestorm betreibt den Ver-
kauf, die Stiftung Deutsche Kinemathek den kommerzi-
ellen Verleih der Filme. Andere Quellen fÃ¼r das aufge-
listete Material, wie vor allem das Deutsche Rundfunk-
archiv in Babelsberg, das alle erhaltenen Sendungen des
DDR-Fernsehens aufbewahrt, stehen Nutzern zur Ver-
fÃ¼gung â nicht zu reden von zahlreichen mehr oder

minder legalen und dauerhaften Angeboten im Netz.

Schiebers Methode der Inventarisierung schlieÃt aus
darzustellen, welche Projekte zum Thema nicht realisiert
oder verhindert wurden. EinschlÃ¤giges Schriftgut lagert
in denArchiven und bleibt wohl einstweilen noch imVer-
borgenen. Die GrÃ¼nde, weshalb ein Projekt nicht reali-
siert wurde, kÃ¶nnten weitere AufschlÃ¼sse Ã¼ber die
WidersprÃ¼chlichkeit des DDR-Umgangs mit dem The-
ma liefern. Die EnzyklopÃ¤die offenbart das existentiel-
le Dilemma aller lexikalischer Filmerfassung: Beschrei-
bungen kÃ¶nnen die Filme nicht ersetzen, sind besten-
falls bescheidene textliche Stellvertreter. Um den Wert
der Annotationen und ihren Ort in dem Geflecht der
Thematik bestimmen zu kÃ¶nnen, muss man die Filme
selbst ansehen. ErfahrungsgemÃ¤Ã entdeckt man dabei
viel Unerwartetes, Neues und Spezifisch-Filmisches, das
kein noch so guter Text beschreiben kann. Die Filme re-
lativieren jedes verbale Pauschalurteil.

Einige Beispiele: Der ersten Gesamt-Berliner Antifa-
Kundgebung nach dem Krieg im Berliner Lustgarten
widmet die DEFA-Wochenschau âDer Augenzeugeâ in
Nr. 21 / 1946 ein langes Sujet. Die SÃ¤ulenvorhalle
des Alten Museums wurde mit Fahnen der âOpfer-
lÃ¤nderâ zugehÃ¤ngt, darunter auch die israelische
mit dem Davidstern. Alle sind gleich groÃ und also
gleichberechtigt. Die Fahnen und ihre HÃ¤ngung wer-
den im Off nicht kommentiert, aber sie sind nicht zu
Ã¼bersehen. Diese bildliche Gleichberechtigung, die ja
auch eine politische Anerkennung darstellt, verschwin-
det spÃ¤ter aus den Filmbildern wie auch aus dem
Ã¶ffentlichen Leben der DDR â ein Indiz fÃ¼r einen
schwierigen Ã¶ffentlichen, politisch intendierten Wan-
del. Oder jene atemberaubende EinfÃ¼hrung in den be-
reits erwÃ¤hnten, nach Peter Edels Roman inszenierten
Fernseh-Mehrteiler âDie Bilder des Zeugen Schattman-
nâ (1972, Regie Kurt Jung-Alsen): Familie und Freunde
nehmen mit einem groÃen melancholisch-zeremoniellen
Abendessen nach jÃ¼dischem Brauch Abschied von ei-
nem, der am nÃ¤chsten Tag nach Theresienstadt de-
portiert werden soll. Die dichten Bilder assoziieren das
spÃ¤tere Schicksal der Versammelten als Vorahnung auf
Auschwitz, dem der folgende Fernseh-Teil gewidmet ist.

Ferner: Karlheinz Munds kurzer Feuilletonfilm âMe-
mentoâ (1966) bietet einen stimmungsvollen GangÃ¼ber
den menschenleeren herbstlichen jÃ¼dischen Friedhof
in Berlin-WeiÃensee. Wie er jedoch einzelne Grabstellen
und Erinnerungsmerkmale oder Steinmetzarbeiten so-
wie die kahlen BÃ¤ume und Laubhaufen abbildet, weist
Ã¼ber den Appell des Filmtitels weit hinaus. Oder: In
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dem Film âJakob der LÃ¼gnerâ (1974, Regie Frank Beyer,
nach Jurek Beckers gleichnamigen Roman) wird durch-
gÃ¤ngig und streng die Farbe GrÃ¼n vermieden. Erst
ganz zum Schluss, als die Ghetto-Bewohner in Eisen-
bahnwaggons abtransportiert werden, zeigt der Film sat-
tes GrÃ¼n. Die rasende Fahrt durch dichten Wald signa-
lisiert eine flirrend-flÃ¼chtige Sehnsucht im Angesicht
des Todes und entspricht somit dem Grundton von Zu-
versicht bei Becker und Beyer. Diese bemerkenswerte
Erscheinung ist nur im Film zu sehen. Und schlieÃlich:
Der Film âDas zweite Gleisâ (1962, Regie Joachim Kunert

nach einem Buch von GÃ¼nter Kunert) gehÃ¶rt zu den
wenigen DDR-Filmen, die die Schuld eines NS-TÃ¤ters,
der in der DDR untergetaucht ist und als Eisenbahner
arbeitet, darstellten. Die allmÃ¤hlichen EnthÃ¼llungen
seiner Schuld bis in Privatestes hinein werden mit avant-
gardistisch anmutenden Zeichenformeln von Eisenbahn-
anlagen und Schienen so kontrastiert, dass die Schuldver-
strickungen eine filmische ÃberhÃ¶hung erhalten.

So gesehen sollte man die EnzyklopÃ¤die als prakti-
kable Handreichung verstehen, der die Ansicht der Filme
nachfolgen muss.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
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