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Medien-Disposi t ive



EditoriaL
!-iebe !-eserinnen und Leser,

das Thema Medien-Disp ositive b e gleitet dte tief ens ch drf e
bereits iiber mehrere Ausgaben hinweg, inzwischen ist dar-
aus eine kleine Debatte geworden. Die Diskussion begann
mit dem Aufsatz ,,Das Medien-Dispositiv" von Jan Hans
(Ausg. WS 2007/02,5.22-28), im niichsten Heft folgte
unter dem Titel ,,Das Medien-Dispositiv oder eine Theorie
des Mediensubjekts" eine Erwiderung von Knut Hickethier
(SS 2002, S. 28-30). In diesem Semester nun greifen wir die
Debatte mit einem Themenheft zur Dispositiv-Theorie auf.

Knut Hickethier gibt einleitend einen Uberblick iiber
den Stand der Diskussion und stellt die Ansdtze der Auto-
ren unseres Schwerpunktthemas vor. Im folgenden Beitrag
untersucht Giinter Dammann die Geschichte und (Nicht-)
Ubersetzung des Wortes Dispositiv. Otiver Leistert wirft
einen BLick auf die ,,Praktiker des Dispositiv-Begriffs":
Michet Foucault, Gilles Deteuze und Jean-Franqois Lyotard.
Mit dem Aufsatz von fundt Neumann iiber die Entstehung
des Internets kommen wir zur Anwendung des Dispositiv-
Konzepts im Bereich der Neuen Medien. Abschlie8end fiihrt
uns Andreas Bade die Bedeutung des Dispositivs fi.ir die
Institution Universitdt und den Studiengang Medienkultur
vor Augen.

Im allgemeiren Teil dieses Hefts beschdftigt sich Joan K.
Bleicher mit der Symbolstruktur des Fernsehens (TeiI 1) und
Christine Kiinzel mit Kleists ,,Marquise von 0..." in der Serie
,,Marienhof'. Hans-Ulrich Wagner stellt Fred von Hoerschel-
mann und sein H6rspiel ,,Das Schiff Esperanza" vor .

Neuigkeiten von der Hamburger Medienwissenschaft
sind im letzten Teil zu finden: Katja Schumann berichtet
vom sechsten Workshop ,,Schauspielen im Fitm" zum Thema
,,Abenteuerfilm". Fi.ir den Fachschaftsrat bezieht Hanno
Willkomm Stellung zur hochschulpolitischen Debatte der
letzten Monate. Dariiber hinaus gibt es Nachrichten aus
dem Studiengang sowie ausfiihrliche Informationen zu den
Ringvorlesungen und zu neueren Publikationen.

Aufgrund redaktioneller Verdnderungen und einiger Pro-
bieme mit der Hard- und Software erscheint dieses Heft ein
wenig spiter. Redaktionsschluss der ndchsten Ausgabe der
tiefenschdrfe ist der 18. Januar 2003.

Eine anregende Lektiire wiinscht
die Redalction

Zur Abbildung auf dem Titetbtatt:
Die Zeichnung von Henry Dreyfuss stammt aus dem SMm-
Journal (0kt. 1958), sie wurde einem Ausatz von Siegfried
Zielinski entnommen. Siehe S. Zielinski: Zur Technikge-
schichte des BRD-Fernsehens" In: Ihut Hickethier (Hrsg.):
Institution, Technik und Programm. Rahmenaspekte der
Ploorammqeschichte des Fernsehens. Iuliinchen: Fink
Itee: 1= Geschichte des Fernsehens in der Bundesrepublik
iueutscnlano. bo. l ) .  ) .  rJ5-r. /u,  nler ) .  ]J/ .

InhaLt
Schwerpun ktthema: Medien-Dispositive
( Dispositiv-Debatte Tei t 3)
Zur Disp ositiv-Debatte
Knut Hickethier

,Le dispositif als ,das Dispositir'
B emerkung en zum Fall einer Nicht-libersetzung
Gilnter Dammann

,,Das ist ein Dispositiu das geht, es liuft"
jliver Leistert

Das Internet-Dispositiv
Arndt Neumann

Das Dispositiv,Medienkultur' oder:
Eine neue Form miteinander zu kommunizieren
Andreas Bade

Fernsehen
Die Symbolsbuktur der Fernsehvermittlung und ihr
Funktionspotentiat (Teit 1)
Joan Kistin Bleicher

Die ,,Marquise von 0..." im ,,Marienhof'
Chistine Ki)nzel

Hiirfunk
Radio-Romancier. Fred von Hoerschetmann und die
Entstehung des Hcirspiels ,,Das Schiff Esperanza"
Hans-Aich Wagner

Universitit Hamburg
Wissenschaftler als Abenteurer. Tagungsbericht
Katja Schumann

Der Streik, der war" Ein Ausbiick
Hanno Willkomm

Infos und Links zur Hamburger Hochschulpoiitik

Nachrichten aus dem Studiengang Medienkultur
Nachrichten vom Campus
Impressum

Verciffentlichungen

Ringvorlesung: Mediale Mobilmachung.
Das Dritte Reich und der Fitm

Ringvorlesung : Literaritdt und Digitalitdt.
Zur Zukunft der Literatur

Medienkultur-Lehrveranstaltunqen im WS 2002/03

Montaqskino: Stummfitm-Klassiker II

10

IJ

$

19

l t

a)

27

l9

30
31
Jl .

32

34

36

38

40



Zur Di sp ositiv- D ebatte

Bereits in den letzten beiden Ausgaben der tiefenschatfe erschienen zwei

Artike[ zum Thema Dispositiv-Theorie. Dieser Beitrag fiihrt in die Debatte

ein und stetlt die unterschiedlichen Ansiitze der Aufsiitze zum Schwer-

punktthema dieses Heftes vor.

von Knut Hickethier

Es ist schon iiberraschend. Seit Ende
der achtziger Jahren hat sich in der
deutschsprachigen medientheoreti-
schen Debatte die Kategorie des ,Dis-
positivs' etabliert, als ein Begriff, der
innerhalb einer medientheoretischen
Fachdebalce eine spezifische Konstella-
tion von Mensch und technisch-appa-
rativer Anordnung sowie ihren diskur-
siven Erweiterungen bezeichnet und
mit dem sich ein Konzept zur theore-
tischen Erfassung von Medien, Wahr-
nehmung und Vorstellung verbindet.
Dieses Konzept hat sich als brauchbar
fiir die Beschreibung von medialen
Strukturen und Effekten erwiesen (in
den letzten beiden Heften gab es eine
Reihe von Verweisen auf die Verwen-
dung des Dispositiv-Konzepts). Der
Begriff ist also nicht neu, es gibt auch
eine ganze Anzaht von Beitriigen dazu.

Nun haben sich aufgrund der bei-
den tutikel von Jan Hans (tiefenschiirfe
WiSe 2001/02) und Knut Hickethier
(SoSe 2002) eine Reihe weiterer Auto-
ren gemeldet und ftihren die Ausein-
andersetzung fort. Deutlich lassen sich
zwei unterschiedliche Richtungen der
Argumentation unterscheiden.

Zum einen geht es um das richti-
ge Verstdndnis des ,Dispositivs'. Der

Gebrauch des Begriffs wird kritisiert,
der Theoriehorizont, vor dem er ent-
standen ist, wird noch einmal abge-
schritten. B egriffsgeschichte wird ins
Feld gefiihrt.

Zum anderen geht es um eine pro-
dul<tive Weiterentwicklung des Kon-
zepts als einem medientheoretischen
Modetl Hier wird der Begriff als ein
Ansatz verwendet, mit dem sich the-
oretische Ansdtze, insbesondere in
der Verschrinkung von Technik und
Mensch, von Apparatur und Ktirper,
von Realitlitworstellung und Illusio-
nierung weiter denken lassen. Es geht
um die Frage der Subjektkonstitution
durch die Medien, um die mediale
Modellierung des Menschen.

In diesem Heft sind vor allem die
Beitrige abgedruckt, die sich mit
Begriffsverstiindnis, Begriffsgeschichte
und Theoriehintergrund beschdftigen.
Es geht um das richtige Verstehen des
Begriffs. Gilnter Dammann betreibt
eine Begriffsanalyse und zeigt, dass
der Terminus im Franzcisischen eine
andere Bedeutung hat als in der fach-
spezifischen Verwendung innerhalb
der medientheoretischen Debatte in
Deutschiand. An die Betonung der Dif-
ferenz in der Begriffsverwendung (die

dann auch eine historisch sich wan-
delnde Begriffsgeschichte begriinden
kann) ktinnte sich im weiteren Diskus_
sions.reriauf die Frage anschlieBen,
warum es zu dieser anderen Begriffs-
verwendung kam. und yielche Bedeu-
tung sie fiir die Medientheoriebildung
besitzt. Der Begriffsgeschichte muss
die Diskursgeschichte, der Begriffski-
tik die Diskurskitik folgen.

Zu Foucault und seiner Verwen-
dung des Dispositiv-Begriffs fiihrt der
Beitrag von 1liver Leisferf. Der Begriff
istja schon in seiner Verwendung
innerhalb der franziisischen Theorie-
bitdung nicht einheit[ch. Im Zentrum
steht das Subjekt, und in der Differenz
der Begriffsverwendung bei Foucault,
Deleuze und Lyotard wird zugleich
die Rolle des Subjekts sichtbar. Ist
das Subjekt innerhalb des Dispositivs
,gefangen', determiniert dieses die
Miiglichkeiten des Dispositivs, oder ist
das Dispositiv eine Konstellation, die
neues Verhalten, eine neue Produkli-
, ;+ l+ 
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ganzes Ensemble von Prakliken und
Techniken, die einen Konsens, eine
,,ELiminierung von Abweichung" mcig-
Lich machen? Oder ist mit Lyotard das
Denken von Dispositiven selbst schon
Kritik?

In Anwendung der bei Deleuze und
Foucault gefundenen Begriffe skizziert
Arndt Neumann einen Ansatz. das
Internet selbst theoretisch als Dispo-
sitiv zu fassen. Dabei wird auch die
Genese des Internets. sein Entstehen
aus den militdrischen Kommunikati-
onserfordernissen einbezo gen. Auch
hier geht es wieder vor allem um das
Subjekt. ,,An den Rdndern des militdri-
schen Forschungsprogramms der USA
bildeten sich neue Formen der Subjek-
tivitdt heraus," schreibt Neumann. Dies
wdre weiter zu konkretisieren, wie eine
solch randdeterminierte Subiektkonsti-
tution aussieht.

Als kleines ironisch-unterhaltsames
Nachspiel konstruiert Andreas Bade ein
,,Dispositiv,Medienkultur"'. Ihm geht
dabei auch darum, dass Theoriebildung
nicht nur ernst sein soll, sondern auch
SpaB machen kann. Eine frijhliche Wis-
senschaft?

Die Diskussion wird im nichsten
Heft fortgesetzt, die Redaktion fordert
ausdriicklich zu weiteren B eitriqen
du1.



,Le dispositif' als ,das Dispositiv'
Nie und nirgends sonst hat sich auf so
begrenztem Raum und in so kurzer Zeit-
spanne so viet geistige Gdrung, so reiche
Produkiion beobachten lassen. - Aus
diesem Grund hat sich uns denn auch der
Gedanl<e aufgedringt, d.as Stud.ium des

Mittelmeers zu konzipieren als die Unter-

suchung einer Anlage, ich mcichte fast

sagen einer Maschine zur Herstellung von

Kuttur. [3]

Nun ein Stiick aus Henry de Monther-
lants Roman Les cdlibataires (193a)

samt dessen Ubersetzunq:

Bemerkungen zum Fal.l. einer Nicht-Ubersetzung

In den SpaLten dieser Zeitschrift ist es zu einer kleinen Diskussion iiber den [...] quand M. de Coantrd expliqua cer-
tain drspositf de son invention, destind i

Begriff des ,Dispositivs'. seine Geschichte, seine Leistungen und MiingeL empdcher les rats de venir manger la nour-
riture de deux poules qui avaient un enclos

qekommen. Ich miichte mich an diesem Austausch mit einem Beitraq betei- dans le fond du jardin.[4]

ligen, der sich weniger den inhalten als der Wortgeschichte des Terminus

zuwendet.

von Gilnter Dammann

[...] ats Monsieur de Coantr6 eine von ihm
erfundene Vonichtung erklirte. die die Rat-
ten hindern sollte, das Futter der beiden
Hiihner aufzufressen, die hinten im Garten
in einer Einfriedung hausten.[5]

Es ist wohl auch nicht uninteressant,
dass ein Ubersetzer sich ftir berechtigt
halten kann, das Wort, das in diesem
Fall etwa den Sinn von ,Abfolge' hitte,
ganz ausfallen zu lassen; die Textstelle
entstammt Henri B ergsons Abhandlung
iiber das Komische Le ire (1900):

0n peut, par certains dispositifs de rythme,
de rime et d'assonance, bercer notre ima-
gination, ta ramener du m6me au m€me
en un balancement r6guiier, et la prdparer

ainsi d recevoir docilement la vision suq-

s6rde. [6]

Ich beginne mit einer lakonischen
Feststellung. Das Wort ,Dispositir/ gibt
es im Deutschen nicht.

So apodiktisch formutiert, muss der
Satz allerdings gleich revidiert werden.
Der groBe Duden kennt seit der 1993-
95 erschienen zweiten Auflage - die
erste (1976-81) verzeichnet das Lemma
noch nicht - das Wort ,,Dispositir/' ats
einen im wesentlichen auf das Schwei-
zerische beschriinkten Ausdruck,
der entweder synonym ist mit ,Wit-
tenserkldrung' oder die,,Gesamtheit
aller Personen u. Mittel, die fiir eine
bestimmte Aufgabe eingesetzt werden
kcinnen", meint. [1] Dies periphere
Vorkommen hat gewiss nichts mit dem
Begriff zu tun, um den es hier gehen
soll und den es, das wire die zweite
Einschrdnkung, seit einigen Jahren als
aus dem Franziisischen iibersetzten
Terminus nun eben doch im Deutschen
gibt. 0der vielleicht nicht gibt, weii er
gar nicht ,tibersetzt' worden ist.

Ich fahre deshalb mit einem weite-
ren Lakonismus fort. Im Franzcisischen
ist ,dispositif ein seit der Friihen Neu-
zeit eingefiihrtes und dem allgemeinen
Wortschatz zuzurechnendes Wort.

Uber diesen Befund und seine
Einzeiheiten kann man sich in den

L

zustiindigen opulenten Nachschlage-
werken der franzijsischen Sprachwis-
senschaft, d.em Grand. Iarousse, dem
Grand Robert oder dem Trdsor de Ia
Iangue franqaue, leicht orientieren.
Ich mrjchte, statt die Bedeutung und
die Bedeutungsvielfalt von,dispositif
anhand dieser Wiirterbiicher nachzu-
zeichnen, lieber einige der dort als
Beleg angeflihrten und auch andere
Stellen mit den entsprechenden Pas-
sagen aus deutschen libersetzungen
konfrontieren.

Fangen wir mit Paul Valdry und
einem Zitat aus dessen Regards sur Ie
monde actuel et autres essals (1933)
an;

Jamais, et nulle part, dans une aire aussi
restreinte et dans un intewalle de temps
si bref, une telle fermentation des esprits,
une telle production de richesse n'a pu 6tre
observ6e. - C'est pourquoi et par quol s'est
impos6e i nous l'idde de concevoir l'6tude
de la M6diterran6e comme t'6tude d'un dts-
posihl, j'atiais dire d'une machine, i faire
de la civitisation.[2]

In der Ubersetzung von Hartmut Kcjh-
ter (1995) lautet der Text:

Grand
Larousse
de la langue
frangaise

en sept Yohtmes

Librairle Larousse
l?..edu Molrq@:s.' blkErd &!p.i l Lia- l.n< vts



Man kann durch gewisse Rhythmen. Reime
und Assonanzen unsere Einbitdungskaft
einwiegen, durch immer neue Gieichkldnge
sie in ein regelmiiBiges Sch.aukel.:n bringer.
und sie so zu einer wittigen Aufnahme des
Biides, das man ihr suggeriert, 'rorbere!
ten. [7]

Sehen wir uns noch eine weitere Pas-
sage aus Bergsons Traktat an. Es wird
hier reichen, nur den deutschen Text
herzusetzen und die Wiirter hervorzu-
heben, fi.ir die im Originai ,dispositif
steht:

Je weiter wir in dieser Studie
der Lustspieltechnik vorschrei-
ten, um so besser verstehen wir
die Roile, die die Kindheits-
erinnerungen dabei spieien.
Diese Erinnerung erstreckt sich
vietteicht weniger auf ein ganz
bestimmtes Spiel als auf die
mechanische Vorriehtung, von
der dies Spiel eine Anwendung
:^+ f  1 n- :^ !  
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der herabrollende Schneeball,
der immer grtiBer und grri8er
wird. Wir kijnnten ebensogut
an Bleisoldaten denken, die in
einer Reihe aufgestellt sind:
stii8t man den ersten an, so
fiillt er auf den zweiten, der
dann den dritten umwirft und
so in Steigerung weiter, bis
alle daliegen. [...] Schtagen
wir nun ein i0nderbilderbuch
auf: wir werden sehen, wie die
Vonichfung, deren Wesen wir
eben beschrieben haben. sich
schon auf die Form einer komi-
schen Szene hinentwickelt. Da
tritt zum Beispiei ein Besucher
hastig in ein Zimmer, stb8t
eine Dame an, die ihre Tasse

Baudry einzudeutschen gewesen ware,
die den entscheidenden AnstoB zur
Karriere des Begriffs ,Dispositiv' in der
hiesigen meCien'/vissenschaftlichen
Diskussion gegeben haben. Wenn Bau-
drrr in Ip di<nncifif' nnnrnrhos mifnn.w-

' r f  - -  - - -  - - - ' r 'J

chologiques de I'impression de rdalitd
von 1975 (ich beschrdnke mich auf
diesen zweiten seiner Beitrdge) zwi-
schen Platons Hiihlengleichnis und der
Situation einer Filmvorfiihrung eine
fundamentale Analogie erkennt (ich
vernachliissige die psychoanalytische

immer und fast zwei Jahrzehnte vor
den deutschen Kollegen: Baudrys Auf-
satz Le disposihf erhiitt den Titet fte

Max Looser hat sich and.ers ent-
sch.ieden-. In serner deutschsprachigen
Version von Baudrys Aufsatz verwan-
delt er das franzijsische ,dispositif in
ein deutsches ,Dispositiv'. Nach den
Formationsregetn des Deutschen wdre
dagegen nichts zu sagen, schlieBlich
haben wir das ,Korreltiy' und den
.Imperativ', vom,Positiy' und,Negatiy'

gar nicht erst zu reden. Nach
dem Lexikon dagegen umso
mehr. Denn keiner wei8. was
ein ,Dispositiv' ist.

So lesen wir also nun, dass
in Platons Erzihlung einer die
Hiihle verldsst, an die Oberwelt
gelangt und dann zuriick-
kehrt, ,,um den anderen, den
Gefangenen, das Dispositiv zu
verraten". Wir lesen, dass die
Frage, ob man die Htjhle des
DL;t^-^-L^-, , - l  J ;^ c- .
r  f  rrLuou ul  (cr L ur ru urc u. i f l€

des Unbewussten in Analo-
gie setzen diirfe, bejaht wird.

,,Denn es handeit sich ja um
ein Dispositiv". Und wir enden
bei der Versicherung: ,,Das
kinemato graphische Dispositiv
reproduziert das Dispositiv des
psychischen Apparats wdhrend
des Schlafs".[9]

Das ist nicht eigentlich
faisch, versteht sich (wie atler-
dings die permanente Wieder-
gabe von,sans doute' durch
,ohne Zweifel' oder ,zweifellos'
bei Looser, Raulff und wem
immer schticht falsch ist). Aber:
Was fiir eine Wirkung erzeugen
solche Formulierungen? Was
erreicht man, wenn man, ohne

Tee auf einen alten Herrn ergieBt, der Pointe). eine Analogie, die iiber das in Not wohlgemerkt, statt zu iibersetzen,
riickwiirts ausweicht, eine Fensterscheibe beiden Fiillen eingesetzte ,,dispositif de aus dem Wortkiirper des Originals
eindri.lckt, die drau8en einem Schutzmann la projection" verlduft, ,,dispositif de einen Neologismus filr die Zielsprache
auf den Kopf ftitlt, der die ganze PoLizei auf la caverne", ,,dispositif cin6matogra- produziert?
die Beine bringt, usw... Der gleiche Inck phique" (als geheimes Ziel schlieBlich Zunichst einmal erhdlt der Termi-
Liegt sehr vielen Bildern fiir Erwachsene ,,dispositif de l'appareil psychique"), nus ,Dispositif ein Gewicht, das ihm
zugrunde.[7] dann ist in allen Fiitten[8] das bewuss- im ftanztjsischen 0riginal gar nicht

te Wort am besten wiederzugeben mit zukommt. Wenn Knut Hickethier
Man sieht im Vergleich dieser Beispie- dem deutschen Wort, das der Uberset- schreibt, Baudry habe ,,das Konstrukt
le: Das franztjsische Wort ,dispositif zer der oben zitierten Montheriant- des Dispositivs entwickelt", oder Joa-
erstreckt sich durchaus iiber eine Stelle benutzt hat. ,Dispositif ist hier chim Paech notiert, Baudrys Aufsatz
Skala von Bedeutungen und ist nicht ,Vorrichtung' - und nichts sonst. In fi.ihre ,,einen neuen Begriff ein", eben
in jedem Fatt leicht zu iibersetzen. diesem Sinne haben bekannttich auch den des ,Dispositivs', dann verrdt sich
Man sieht aber auch, wie das Wort in die angelsdchsischen Fachvertreter in solchen Formulierungen, miiglicher-
:^-^-  L^: l - -  A-- ! - r ! -^-

Jtsrrtsr.r ucrutsr.r. Aur>d.Lztsrr von Jean-Louis iiberse'uzt, L976 bereits, schnell wie weise unintendiert, die Auffassung,



allein mit dem Wort selber sei dem
in Frage stehenden Gegenstand, dem
Kino beispielsweise, bereits Entschei-
dendes prddiziert.[10] Witl ein ftanztj-
sischer Muttersprachler verstehen, was
Baudry oder auch Foucault meinen,
wenn sie das Lexem ,dispositif ver-
wenden, so muss er aus dem Ensemble
von Bedeutungen, mit dem ihm dieses
Wort vertrar-rt ist, aiso etwa aus dem,
was auf deutsch ,Vorrichtung', ,APPa-
rat',,Anlage',,Mechanismus',,Anord-
nung',,Aufsteitung' und,Vorkehrung'
entsprechen wiirde, den passenden
Sinn suchen und selbstverstindlich
zusdtzlich immer gewdrtigen, dass
der ftir ihn bisher giiltige Umfang der
Semantik von ,dispositif nach MaBga-
be des aktuellen Kontextes erweitert
werden muss. Michel Foucault ist
soeben nicht ohne Grund genannt
worden. Gerade um dieselbe Mitte
der siebziger Jahre entdeckt ndmlich
auch der Philosoph der,Diskurse' das
Wort fiir seine Zwecke . In La volonte
de savoir (1976) stettt ein groBes Kapi-
tel das ,dispositif d'alliance' und das
,dispositif de sexualit6'als zwei groBe
Formationen der Diskurs geschichte
geg eneinander. Ganz wesentLich fiir
das Verstdndnis ist hier die provokan-
te Koppeiung des von technischen
Konnotationen bestimmten \Alortes
mit Ehe, Familie und Sexualitdt. St6Bt
hingegen ein deutscher Muttersprach-
ler auf das Wort ,Dispositir/, und er
stdBt auch beim von lllrich RauUf und
Walter Seitter iibersetzten Foucault
auf dieses Wort, wie denn tiberhaupt
wohl die Rezeption von Sexualitrit und
Wahrheit samt Umfeld die Aufnahme
Baudrys in Deutschland mitbestimmt
und den Terminus ,Dispositir/ endgiil-
tig festgetegt haben di.irfte, dann steht
er vor einem Lexem als Tabula rasa
und kann die Erschlie8ung des Sinns
ailein vom Kontext der Verwendung
her in Angriff nehmen. Konflihe des
tradierten Wortes in seinem neuen
Verwendungszusammenhang entgehen
ihm. So ist dieser Neologismus beides,
mit enormer Aura belegt und zugleich
vrillig leer, unbeschrieben, beschreib-
bar aber nun doch, Beschreibbarkeit
geradezu anbietend.

Das ,Dispositiy' tritt seine deut-
sche Karriere an. Diese Karriere steht
unter einer Heuristik, die auf das freie
Etyrnologisieren setzt. Weii es sonst
nichis bedeutet, muss das Wort in

6

seine Herkunft aus dem lateinischen
,disponere' geriickt werden, eine Her-
kunft, die im franzijsi.schen ,disposi-
+is 1x-^^+ i :L^- l^^^^- . ,^-^-L:^ l^-^
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B edeutung en neutralisiert worden
ist. I{ickethier unterstellt - in seinem
angefiihrten Aufsatz - lediglich einen
gewissermaB en seibstverstdndlichen
Zusammenhang von ,Dispositiv' und
,Anordnung', an vielen Stellen zieht
er es klugerweise sogar vor, nur mehr
von einer ,dispositiven Arordnung' zu
sprechen. Da ist - in seinem gieichfalls
bereits genannten Beitrag - Paech
offensiver, man mag auch sagen:
dreister. Er erzaubert zum,Dispositiy'
die ,dispositio' und die ,Disposition'.
Der vcillig verbliiffte Leser erfdhrt nun,
dass die Geschichte des Begriffs ,Dis-
positiv' mit seinen ,,Ursprtingen" in die
,,Rhetorik" zuriickreiche, nimLlch in
einem Zusammenhang mit der rhetori-
schen ,dispositio' stehe, wobei Paech
offenbar nicht die werk-interne, son-
dern die werl<-exlerne,dispositio' vor-
schwebt.[11] Dagegen wiire nun doch
deutlich zu sagen, dass das franzrjsi-
sche ,dispositif in keinerlei begriffsge-
schicht[cher Filiation zu irgendeinem
Terminus der Rhetorik steht und dass
eine soiche Verkniipfung nur mciglich
wird nach der Ikeation eines Tabula-
rasa-Wortes ohne geschichttichen und
semantischen Gehatt. iirgerlich ist
daran vor allem. dass Paech, ein guter
Kenner des Franziisischen und der
Fitm- und Mediendiskussion in Frank-
reich, weiB, was er tut, wenn er mit
interlingualer Verbliiffungsmagie eine
,Theorie medialer Topik' beschwdrt.

Solches Magiertum und der Erfolg
eines Neologismus sind indessen zwei
verschiedene Sachen. Das Wort ,Dispo-
sitir/ ist nicht mehr aufzuhalten, das
ist klar. Einzufordern wdre aber, dass
sein Gebrauch immer wieder reflektiert
wird im Blick auf die Geschichte seiner
Herkunft. ,Das Dispositiv', mit ande-
ren Worten, soll wieder ,le dispositif
werden.

Anmerkungen

l1) Duden. Das grol3e Wdrterbuch der deut-
schen Sprache in acht Bd.nden 2.. vdllig neu
bearb. u. stark erw. Aufl. Mannheim [etc.]
1993-95; hier Bd. 2 (1993), ;37.

[2] PaulVatery: Guwes. [Bd.] II. Hg. von
Jean Hytier. Paris 1960 (Bibl. de la Pleiade
t48\,11.37.

[3] Paut Vat6ry:. Zur Zeitgeschichte und
Polltik. Hg. von Jiirgen Schmidt-Radefeldt.
Frankfurt am Main 1995 (P. V.: Werke.
Franldurter Ausgabe 7), 2?7.

[4] Henry de Montherlant: Romans et Guv-
res de -ftctions non thdatrales. [Bd. 1"] Mlt
e. Vorw. von Roger Secr6tain. Paris 1.966
(Bibt. de la Pt6iade 136), 747 t.

[5] Henry de Montherlant: Die Junggesel-
len. Roman, Dt, von Ernst Sander. Kciln-
BerLin 1956. 15.

[6] Henri Bergson: Le ire. Essai sur Ia signi-
fication du comique. [Nachdruck der Aufl.
1940.1 Paris 1999 (Quadrige 11),47.

[7] Henri Bergson: Das Lachen. libers. von
JuLius Frankenberger und Walter Friinzel.
Jena 19L4; erstes Zitat aus 44, zweites
zrtat aus 55 I.

[8] Jean-Louis Baudry: Le dispositif: appro-
ches mdtapsychologiques de I' impression
de rdalitd. In: Communications 23 (1975);
zlrate aus 59. bt uno /r.

[9] Jean-Louis Baudry: Das Dispositiv:
Metapsychologische Betrachtungen des Rea-
litiitseindrucks. Ubers. von Max Looser. In:
Psyche 48 (1994),1047-1074; Zitate aus
1047 f. und1072.

[10] Knut Hickethier: Apparat - Dispositiv
- hogramm. Skizze einer hogrammtheoie
am Beispiel des Fernsehens, In: Medien,/
Kultur. Schnittstellen zwischen Medienwis-
senschaft, Medienpraxis und gesellschaft-
licher Kommunikation. Hg. von K. H. und
Siegfried Zielinski. Berlin 1991. 421,-447;
hier 430. Joachirn Paech: iJberlegungen
zum Dispositiv als Theoie medialer Topik.
in: Medienwissenschaft 14 (1997), 400-
420; hier 403.

[11] Paech (wie Anm. 10), 408 f.



das geht, es Lduft!"
,,Das ist ein Dispositiv, 1978. S. 120). Das Verhdltnis all dieser

Eiemente untereinander ist relational
und es muss nur zu einer Akzentuie-
rung ehes Elenents kommen, damit
alle Elemente eine andere Funktion
ein-nehmen" Die Bedeutung eines Ele-
ments im Dispositiv,,Gefdngnis" kann
sich dndern, wenn es Einzug erhdtt im
Dispositiv,,Universitdt".

Dispositive bieten, aus der Perspek-
live des Individuums betrachtet, die
Bedinorrnoen fiir die Akzeptanz von
;'-.ilil;'.;J ;i'k*;;. ;;;h ;i;
positive kann sich ein Individuum so

Der Begriff des Dispositivs ist kein Begriff der Atltagssprache. Er entstammt zur Welt verhalten, dass es seine Hand-
lungen als sinnvoll empfindet. Ein

einer sehr spezifischen und radikal anderen Theoriebitdung als der des Dispositiv stellt im weitesten Sinn den
Rahmen bereit, der einem Individuum

akademischen Diskurses. Die poststrukturalistjsche Theoriebitdung, in der 0rientierung in der Gesellschaft und
Umwelt bietet. Es hat deshalb gestal-

dieser Begriff einen zentraten und mdgticherweise auch [iberaus wichtigen tende Kraft und muss in seinen Effek-
ten unbedingt produktiv verstanden

Ptatz einnimmt, hatte tabu[a rasa mjt den meisten Begriffen der abendliin- werden, mit der ganzen Ambivalenz
des B egriffes,Produktivitiit'.

dischen Phitosophie gemacht.

von Aliver Leistert

Die Griinde dafiir iiegen u. a. im Holo-
caust und in der Erfahrung des Mai
1968, im Scheitern der Erzdhlung vom
Fortschritt, in einer fundamentalen
Enttiuschung iiber die ,,linken" organi-
sierten Krifte und einem groBen Zwei-
fel am Marxismus als gesellschaftspoli-
tische Realitit.

Lyotard kijnnte neben Foucault
als einer der Praltiker des Dispositiv-
Begriffs gelten, als einer, der ihn zum
genuinen Bestandteil seines Begriffs-
universums machte. Im Unterschied
zu Foucault gibt es bei Lyotardjedoch
in methodologischer Hinsicht fast
keine Hinweise, weshalb seine 1973 in
Frankeich in dem Sammelband ,,Les
dispositifs pulsionnels" erschienen
Aufsitze schwierig rezipierbar sind und
hermetisch wirken.

Von Foucault iiber Deleuze zu
Lyotard witt ich im Folgenden einige
Konturen des Begriffs nachzeichnen.

Foucault ein Leben fiir die Dispositive

Fiir Foucault ist das Dispositv eine zu
denkende Metastrulitur, die z. B. Sub-
jektivitiit produziert. Subjekte begreift
Foucault ais Effekte der Bedingungen

ihrer jeweiligen Lebenswelt. In den
fubeiten Foucaults zum Gefdngnis, zur
Sexuatitdt, aber auch in seiner Diskur-
sanalyse ,,Die Ordnung der Dinge" und
im theoretisch-methodolo gischen Teil,
der ,,tuchiiologie des Vtlissens", nimmt
der Begriff ,,Dispositiv" einen bedeu-
tenden Platz ein; auch wenn in den
diskursanalyLischen Texten noch von
,,Epistemen" - als den Bedingungen
dessen, was zu einer bestimmten Zeit
gedacht werden konnte, was begriff-
tich zu fassen moglich war - die Rede
ist. Die ,,Episteme" enthalten aus-
schlieBlich diskursive Elemente und
sind somit ein SpeziaUall der Dispositi-
ve (vgt. Foucault 7978, S" 724).

Die biirgerliche Subjekrphitosophie
stellt fiir Foucault btoB ein Element
in einem ihr zugehcirigen Dispositiv
dar. Weitere diskursive und hiichst
heterogene Elemente, die zu Disposi-
tive gehoren, wiiren z. B. Anthropo-
togie, Gesetzestexte, Verordnungen,
Packungsbeilagen, Werbeslo gans, Kon-
taktanzeigentexte; nicht-diskursive
heterogene Elemente wdren Institutio-
nen, Warenhduser, Fabriken, 5 5-Miet-
wohnungen. ,,Das Disposiliv selbst ist
das Netz, das zwischen diesen Elemen-
ten gekniipft werden kann" (Foucault

Deteuze: Dispositiv ist Reterritoriati-
sierung

Nach Deleuze soll das Dispositiv, bzw.
sei-ne Struktur wie ein multiiineares
Durcheinander sein, in dem Linien
verschiedenster fut abknickend und
gabetnd, also,,Richtungsdnderungen
unterworfen" und,,Abweichungen
unterworfen" vorkommen (Deieuze
1991, S. 153) . Deieuze berichtet von
Dispositiven, indem er das Gesamt-
werk Foucaults als eine einzige groBe
Analyse der wesent[chen Dispositive
begreift, deren Gegenstand iiber die
Jahre jeweils andere dipositivistische
Aspekte waren.

Als einen Individuierungspro-
zess, der dazu ftihrt, dass eine Linie
geschaffen wird, die fliichtet, die
sich den etablierten Kriften entzieht,
beschreibt Deleuze die Produktion von
Subjektivitiit in einem Dispositiv.

Deleuze zufolge ist die Produkti-
on von Subjektivitiit gleichzeitig die
tiberwindung definitistischer Konturen
im Dispositiv und die liberschreitung
seiner Umfassung: Prozesse, die Rela-
tionen ailer Linien zueinander ver-
dndern, die Kriftelinien (d. i. Linien
der Macht) aus ihrer Linearitdt reiBen
und gegen sich selbst wenden bzw.
affizieren. Zwischen der Dimension
des,Selbst' und Dispositiven besteht



unbedingt ein Wechselverhiltnis, denn
Dispositive reagieren auf Indir,iduie-
rungsprozesse. Und das ,Selbst" wie-
derum wird nicht in jedem Dispositiv
zugelassen - vietteicht wird damit die
enorme Differenz zu dem historischen
Begriff ,,Subjekt' deutiich: Deleuze
spricht ketzerisch von einem Mehr-
wert, den das,selbst' darstelle (Deleu-
2e7997, S.156).

Die Variationen der Subjeklivie-
rungsprozesse in den Jahrhunderten
ist der Teil des Foucaultschen Werkes,
den er unvollendet lieB. Ausgearbeitet
ist diese Dimension der Dispositive
nur im zweiten und dritten Band von
.,Sexuatitdt und Wahrheit" (Foucault
1989a,1989b).

,,Es ging mir also darum,
zu sehen, wie sich in den
modernen abendlindischen
Gesellschaften eine'Erfah-
rung'konstituiert hat, die die
IndivrCuen dazu brachte. sich
ats Subjekte einer'Sexualitdt'
anzuerkennen, und die in sehr
verschiedene Erkenntnisbe-
reiche miindet und sich an
ein System von Regetn und
Zwdngen anschlieBt" (Foucault

1989, S.10).
Subjektivitiit wird ats

Leistung verstanden, als
ein produktives Anerkennen
einer Erfahrung als ,,wahre"
und dem Zuri.ickweisen einer
anderen ais ,,falsche". Die
Aktualisierung des Selbst in
Bezug auf die gegenwirtigen
Praktiken und ihre Effekle ats

ein unendlicher Prozess.
Ein Fliehen des Individuums durch

.,Produktionen von Subjeklivitdt, die
den Michten und Wissensarten eines
Dispositivs entgehen" (Deleuze 1991,
S. 157), resultiert nicht in einer Befrei-
ung oder Singularisierung, sondern
schlicht im Beginn eines neuen Dispo-
sitivs.

Eine Philosophie, die Dispositive den-
ken wilt. hat nach Deleuze nicht nur
die Aufgabe, jegtiche Universalien und
Totalititen aufzugeben, sondern muss
aus dem ,,Denken der Wiederholung"
ausbrechen und muss versuchen,
Ereignisse zu denken. Nicht mehr das
Ewige ist sein Hoiizont, sondern das
Neue. Doch was soll das sein? Nicht
gemeint sind neue Aussagen, die bloB

8

widerspriichlich sind; denn insofern
sie widerspriichlich sind, gehoren sie
noch zur seiben Aussagenordnung
und lassen sich nicht ausreichend
unterscheiden. Das Neue ist ,,die den
Dispositiven folgende variable Kre-
ativitdt" (Deleuze 1991, S. 158) und
Deleuze vermutet diese schiipferische
Kraft in den,,subjei<tivierungsiinien".
Individuen reagieren auf Dispositive,
denen sie angehclren und in denen sie
handein, durch ihre produktive, krea-
tive Kraft; denn Individuen verhalten
sich zu sich und den Erfahrungen, die
sie machen. Foucaults Rekonstruktion
von Subjeltivierungsprozessen in sei-
nem Sndtwerk ist das Scharnier, das

nicht mehr reterritorialisert wird, kann
z. B. in den Wahnsinn fiihren.

r . ,^ . - -J.  n:--^. i+ i r ,^  r lc Daa,r l r faran
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Jean-Frangois Lyotard hat in manchen
seiner fri,iheren Schriften in inflationd-
rer Weise den Begriff ,,Dispositiv" ver-
wendet. Ais vorliiufige Definition soli
folgendes Zitat dienen:

,,Das Dispositiv ist ein SchaltPlan,
der die Energie, ihre Zufuhr und ihre
Abtuhr ats [...] Einschreibung kanali-
siert und reguliert" (Lyotard 1982, S.
)o l .

Eingebettet ist diese Defini-

tion i:T Lyotards ,,Libido6kono-
mie", die im Folgenden knaPP
zu erliutern ist.

Das zentrale KonzePt von

,,Okonomie des Wunsches" triigt
den charmanten Namen ,Dissi-
mulalion'. Es ist ein Politisches
Konzepi tier Subversion durch
Vermischung und Zwischen-

abhdngigkeit von System und

Ereignis; Mischen heterogener
Diskurse, Unterbrechen eines
Diskurses durch einen anderen

in einem einzigen Text. Lyotard
hatte schon in einem friiheren
Text gezeigt, dass die Etablie-
rung von verschiedenen Aus-
sagesystemen, die hierarchisch
geordnet sind, und die Lancie-
rung einer Metasprache, die
Aussagen iiber andere Aussagen
machen kann - vor allem iiber
deren Wahrheitsgehalt -, ein

die gesamte,Dispositivphiiosophie' zu
einer hoffnungsvoilen, optimistischen
Philosophie macht. Die Subjektivie-
rungsprozesse kijnnen neue 0rdnun-
gen etablieren, in denen neue Aussa-
gen mirglich sind.

In deleuzianischer Terminolo gie
heiBt die Bewegung des Werdens
,,Deterritoriaiisierung", wihrend die
Sedimentierung solcher Energien
,,Reterritorialisierung" genannt wird.
Dispositive reterritorialiseren die
Subj ektivierungsprozesse, die selber
eine Deterritorialisierung sind. Beide
Begriffe bedeuten keine Repression o.
i., sondern werden - iihnlich den Dis-
nneit i r ron -  e l< nnturondinp rrnd damit

sre r !vrr iu- '*1J

positive 0rientierung der Individuen-
qedacht. Ein zu starkes Werden, das

zentrales Diktum der abendldndischen
Rationalitit und Philosophie ist.

,,Diese Trennung in Aussagen und
Metaaussagen setzt nun allerdings eine
Entscheidung voraus. Man entscheidet
sich in erster Linie dafi.ir, die Mirgtich-
keit der Wahrheit zu retten" (Lyotard
7977,5.34).

Die ,,Dekadenz der Wahrheit" ist
heute eingebettet in den Kapitalismus,
der nach Lyotard seine Existenz nicht
aus sich setbst heraus erkliren kann,
und deshalb stiindig neue Axiomatiken
vorschldgt, die Sinn machen; d. h. Axi-
omatiken, die anerkannt und macht-
voll werden. Das ist die ,,Kohdrenz des
Systems", die in der ,,0konomie des
Wunsches" angegriffen wird durch
Mischung von Diskursen, die nicht auf
einer Aussagenebene liegen diirfen.

Gilles Deleuze



Der Effekt ist der Verlust von ,,Sinn"
in del Definition der Metaebene. Die
Vereinbarung - die Festlegung, dass
es eine Aussagenebene gibt, die iiber
eine andere Aussagen machen kann -
entfitlt und damit die Mciglichkeit von
Wahrheit und von Urteilen.

Methode wird verstanden als Praxis
des Antwortens auf eine Serie von
Problemen und Aufgaben, die mit dem
Erfinden einer polilischen Phiiosophie
des Ereignisses zusammenhdngen.

,,Dispositive und Figuren sind iedig-
lich wandelbare Operatoren. Sie selbst
bestehen aus stabilisierter, konseryier-
ter Energie" (Lyotard 1978, S. 67).

Dispositive sind in ihrer all-
gemeinsten fut bei Lyotard
Ensembles von Techniken und
Praktiken, die bewirken. dass
Energie reguliert wird. Dieser
,,Schattptan" (Lyotard 1982, S.
56) zeichnet sich durch sein Ver-
miigen aus, den Austausch, die
Wandlung von Energien, gemdB
dem Gesetz des ldentischen, ewig
zu wiederholen. Dasjenige, was
in den Logos eintritt, durchlduft
ein Dispositiv, gehiirt zum Dispo-
sitiv.

,,Das ist ein Dispositiu das
geht, es lduft" (Lyotard 1982, S.
55) bedeutet deshalb soviel wie:
es gibt die und die Formation
von Prakliken und Techniken, die
einen Gegenstand konstituieren
und diese Komponenten miissen
erfiillt werden, sonst ist dieses
oderjenes keine Kunst, keine
Erzdhlung, keine Politik. keine
Theorie, keine lesbarer tiefen-
schrirfe-Aufsatz.

Es ist die Instanz der ldentitdt, die
sicherstellt, dass a) etwas als solches
erkennbar ist, b) etwas als solches
benennbar ist und c) etwas als sol-
ches sinnvoll erscheint. ,,Wir stellen
fest, dass das Hervorstechende wegen
seiner Abweichung beseitigt wird, um
also eine 0rdnung des Ganzen [...]
zu wahren und zugleich die Intensi-
tiit, die es befrirdert, zu verbieten ,,
(Lyotard 1982, S. 26). Die Eliminierung
von Abweichung ist - negativ gesehen
- die Funktion der Dispositive.

Dispositive denken ist Kritik

Trotz unterschiedlicher Schwerpunlite
ihres Denkens, beziehen sich alle drei

Autoren auf eine Metastruktur, einem
,,Schaltpian", der in seiner Gesamt-
heit alle Bereiche und Elemente des
Daseins und dessen, was als miiglich
^-^^L!^r  - . i ,1 I^I :^^^- . . -J D-- l+: l -^-
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repriisentiert. Ihm iuBerlich ist das
Nicht-Identische, die Differenz, die ihn
zur Verinderung dringt: das DrauBen,
das Andere, das Fremde, das Ereignis,
die D eterritorialisierung.

Lyotard macht Spuren der Differenz
in der Libidoenergie aus, die sich
der Isomorphie des ldentischen ver-
weigert, weil sie zuviel oder zuwenig
,,Kraft" hat, um vom Dispositiv der
Psychoanalyse geleitet zu werden (vgl.

Jean-Francois Lvotard

Lyotard 1978, S. 60 ff.). Der,,Schalt-
plan" verkaftet nur bestimmte Kapa-
zitdten. die iiber- oder unterschritten
werden kijnnen. Die,,freigesetzte"
Energie wird bald in einem ihr addqua-
teren, neuen Dispositiv verwertet. Das
groBe Dispositiv der Moderne ist laut
Lyotard der Kapitalismus, denn der ist
durch seinen nihilistischen Charakter
in der Lage, die Dilctatur der Verwer-
tung mit der singuiiren Zerstcirung
zu verkoppetn: Er,,borgt" sich einen
Sinn vom Ereignis, vom Differenten,
und zerstort es damit gleichzeitig als
solches. Die Errichtung beliebiger Axi-
omatiken ist die heworragende, vieL-
teicht einzige Qualitit des Kapitalis-
mus. Jede kritische Theorie muss sich

dieser Quatitit stellen, sie analysieren
und Alternativen formulieren.

Wdhrend Foucault eine minuzicise
Genealogie der Dispositve betrieben
L-+ :-  l^- . :L-^ l r^^L-- . :^*^-  L:^+^
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risch freigelegt wurden, hat Deleuze
konsequent eine Philosophie formu-
liert - niedergetegt u. a. in ,,Milles
Plateaux" - die ausgehend von den
Mechanismen der Dispositive Strate-
gien zu deren tiberiistung aufzeigt.
Der Lyotard der siebziger Jahre spiirt
in den unterschiedlichsten Diskursen
Setzungen und Grenzen auf, die er mit
seiner sophistischen Philosophie radi-
kal kritisiert.

Eine Frage, der demndchst
r..achgegan ger'. werden rnuss,
ist. ob eine kritische Theorie im
Anschluss an Habermas/Adorno
iiberhaupt mit dem Begriff ,Dispo-
sitiv' operieren kann.
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Das Intern et- Di spositiv

Die Entstehung des Internets liisst sich nicht ohne die Einfliisse von Gegen-

kultur und Studentenrevolte denken. Gitles Deteuzes Konzept des Dispositivs

ermiiglicht es, diese Einfliisse sichtbar zu machen.

von Arndt Neumann

In seiner Schrift,,Was ist ein Dispo-
sitiv?" hebt Gilles Deleuze die dop-
pelte Bewegung von Auflcisung und
Stabilisierung als ein wesentliches
Element des Dispositivs hervor und
prdgt das Bild von sich anndhernden
und entfernenden Linien. Jede dieser
Linien ,,ist gebrochen und damit Rich-
tungsdnderungen unterworfen und ist
verzweigend und gegabelt und damit
Abweichungen unterworfen" (Deleuze
1991, S. 153). Deleuze greift Foucaults
Gedanken der andauernden Instabilitdt
des Dispositivs auf und nimmt zugleich
eine tiefgreifende Verschiebung vor.
Wdhrend bei loucault die Betonung
auf der,,skategischen Wiederauffiil-
lung" (Foucault 1978, S. 121) tiegt,
hebt Deleuze die Aufliisungen und
Abweichungen hewor.

Im Unterschied zu Foucault, der an
diesem Punkt der strukturatstischen
Vorstetlung von unverinderlichen
Strulturen verhaftet bleibt, iisst
Deieuze diesen Rahmen hinter sich.
Deleuzes und GuatLaris "fubeiten ent-
mystifizieren den Strukturalismus und
ebenso philosophische, soziologische
I(onzepte, die gnadenlos an der Unver-
riickbarkeit ihres epistemoio gischen

Konzepts festhalten" (Hardt/Negri
2002, s. 43).

Deleuze beschreibt das Disposi-
tiv ais ein ,,multibneares Ensemble"
(Deleuze 1991, S. 153), das,,aus Linien
verschiedener Natu/' (Deleuze 1991,
S. 153) zusammengesetzt sei. Krifte-
linien durchdringen und stabilisieren
das Dispositiv. Sie,,bewerkstelligen
das Kommen-und-Gehen vom Sehen
und Sprechen und andersherum, wobei
sie wie Pfeiie agieren, die unabliissig
die Worte und Dinge durchlireuzen
und nicht auftrciren, um diese den
Kampf zu fiihren" (Deleuze 1991, S.
15a). Subjektivierungslinien bezeich-
nen die Bewegungen innerhalb eines
Dispositivs, die Subjektivitit hewor-
bringen. Diese entfliehen nicht nur
der bestehenden 0rdnung von Wissen
und Macht, sondern bilden zugieich
auch die Passagen zu neuen Dispositi-
ven. ,,Indem sie sich den Dimensionen
des Wissen und der Macht entziehen,
scheinen die Subjektivierungslinien
besonders geeignet, schtipferische
Wege vorzuzeichnen, die zwar immer
wieder Scheitern, aber auch wiederauf-
genommen und modifiziert werden bis
zum Bruch mit dem alten Dispositiv"
t f  T ' la larrryo 1OO1 q 1EO\
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Der Moment des iJbergangs, der
Augenblick, in dem die Subjektivie-
runglinien einem alten Dispositiv
entgangen sind und sich noch nicht zu
einer neuen Ordnung des lVissens unci
der Macht verfestigt haben, steht im
Mifcelpunkt dieser Untersuchung.

Passagen zur Postmoderne

In den 60er Jahren geraten die Ein-
schtieBungsmiLieus der Disziplinarge-
sellschaft in die Krise. In den Familien,
Schulen, Gefdngnissen und Fabriken
brechen Subjei<tivierungslinien hervor,
die der Disziplinierung entfliehen.
" , ,^r^:-L 
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zur Kontrollgesellschaft, die sich ,,im
Gegensatz zur Disziplin [...] iiber die
strukturellen 0rte sozialer Institution
hinaus durch flexible und modulie-
rende Netzwerke" (Hardt/Negri 2002,
S. 38) ausdehnt. In seinen Untersu-
chungen zur Iftise der fordistischen
Fabrik beschreibt Antonio Negri eine
dhnliche Bewegung. Als ReakLion auf
den Auszug der Massenarbeiter und
dem Entstehen neuer Formen der Koo-
peration errichtet das Kapital in der
gesamten Gesellschaft Stiitzpunkte. An
die Stelle der aufwenige zentrale 0rte
konzentrierten Produktion tritt die
,yerstreute Fabrik" (Negri 1980, S. 12).
Die Umbriiche bleiben nicht auf die
0rdnung des Raumes beschrdnlt, son-
dern schlagen sich in der veriinderten
Gestalt von Kooperation und Kommu-
nikation nieder.

In der Disziplinargeseilschaft fdllt
die Sprache mit dem Kommando
zusammen. Die Zellen der Gefdngnisse
zielen darauf ab, die Kommunikation
zwischen den Gefangenen zu verhin-
dern, um sie allein dem Kommando der
Wirter auszusetzen. Dieses Moment
findet sich auch in der Fabrik. Die
Kooperation der fubeiterinnen und
Arbeiter wird erst durch die kapita-
listische Anwendung der Maschinerie
hergestellt. Der Zusammenhang der
einzelnen fubeitsschritte wird durch
das FlieBband geschaffen. Die der Dis-
ziplinierung innerhalb und auBerhalb
der Fabrik entspringenden Subjekti-
vierungsiinien entziehen sich dieser
0rdnung.

In den alltiglichen Praktiken der
Revolte entstehen neue Formen von
Kommunikation und Kooperation. Das
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Kapital vollzieht die Bewegungen der
Subj ektivierungslinien nach und ver-
leibt sie sich ein. Die liegemonie der
industriellen ProdukLion wird durch
die Produktion von Kommunikation,
Wissen und Affekten abgekist. In
diesem Ubergang verd.ndert sich die
Form der Kooperation und Kommuni-
kation grundlegend.,,Der kooperative
Aspekl der immateriellen Arbeit wird
mit anderen Worten nicht von Au8en
aufgezwungen oder organisiert, wie
es in frliheren Formen von fubeit der
Fall war, sondern die Kooperation
ist der tubeitstdtigkeit vollkommen
immanent" (Hardt/Negri 2002, S.
305). Die an den Rdndern der kapita-
Listischen Gesellschaft entstandenen
Praktiken riicken in das Zentrum des
Produktionsprozesses und werden dem
Kommando des Kapitais unterworfen.
Dennoch bteibt ihr subversives Potenti-
al erhalten.

Auch im Ilbergang von der Hegemo-
nie des Fernsehens zu der des Inter-
nets findet sich eine neue 0rdnung des
Raumes und eine veriinderte Gestalt
von Kommunikation und Kooperation.
Das Fernsehen dient nicht der Kommu-
nikation, sondern ihrer Verhirderung.
ilhntich den EinschteBungsmilieus
der Disziptinargeselischaft wird die
Kommunikation durch das Kommando
iiberlagert. Die Produklion und Ver-
breitung von Bitd und Ton sind auf
wenige 0rte beschrdnkt.

In der Passage zum Internet tritt
das Netzwerk und die wechselseitige
Kommunikation an die Stelle von
Zentrum und Kommando. Ausgehend
von Uberlegungen Deleuzes lassen
sich diese Umwdlzungen fassen. Die
Subjektivierungstinien entgehen der
bestehenden Formation des Wissens
und der Macht, verweigern sich dem
zentralisierten Kommando und riffnen
einen Raum jenseits der Grenzen der
EinschlieBungsmilieus. In diesem
Raum bilden sich neue Formen der
Kooperation und der nicht-hierarchi-
schen Kommunikation heraus. Dieser
Raum ist zugleich der 0rt, an dem das
Internet entsteht.

Zwischen ARPAnet und Gueri[[a-Taktik

In der Geschichtsschreibung des Inter-
nets wird immer wieder die zentrale
Bedeutung der US-fumy hervorgeho-

ben. Die Entstehung des ARPAnets,
das ais ein Vorldufer des Internets gilt,
iisst sichjetioch nicht als bloBe Fort-
setzung der mititdrischen Logik begrei-
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Forschungsprogramms der USA bitde-
ten sich neue Formen der Subjektivitdt
heraus. Als Reaklion auf den Erfolg
des so{ etischen Weltraumpro gramms
wurde die Advanced Research Projelts
Agenry (ARPA) gegriindet, die direh
dem Secretary of Defence unterstand.

Nachdem mit der NASA eine nicht
dem Miiitdr unterstehende Institu-
tion in das Zentrum des amerikani-
schen Weltraumpro gramms g eriickt
war, stand ARPA mit vielen Mitteln,
aber ohne Programm da. Aus diesem
Vakuum heraus entwickelte sich ein
Forschungsprogramm, das Alan Kay
wie folgt beschreibt. ,,The basic ARPA
idea is that you find good people and

you give them a lot of money and
then you step back. Ifthey don't do
good things in three years they get
dropped - where ,good' is very much
related to new or interesting" (Bland
1972). im Rahmen dieses Programms
entstand das ARPAnet. ,,The dream for
the net was that researchers at wideiy
separated facilities couid share special
resources, dip into each other's files,
and even work on-tine together on
design problems too complex to solve
aione" (Brand 1972).

Neben der effekLiven Nutzung der
bereitstehenden Technologie geht es
auch um den Aufbau einer netzfcirmi-
gen Kommunikationsstruktur, die von
atomaren Angriffen nicht zerstijrt wer-
den kann. Die Entwicklung des ARPA-
nets ist 'rerbunden mit dem Auftau-
chen neuer Formen der Kooperation.
,,0ne of the accomplishments of ARPA-

funded research during this time was
time-sharing. Time-sharing is a routing
technique that aliows a large number
of users to sit down ,on-line' with a
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it. Natural$ time-sharing was of no
interest to computer manufactures like
IBM since it meant drastically more
efficient use oftheir hardware" (Brand
te72).

Unter diesen Bedingungen entsteht
auch ein spielerischer Umgang mit
Technik. ,,And one of the guys wrote
a programme called ,,The ,Unknown
Glitch'which at random intervals
would wake up, print out I AM THE
IJNIOIO\AIN GLITCH: CATCH ME IF YOU
CAN, and then it ncutC relccate itseU
somewhere else in core memory, set
a clock and interrupt. Aad go back
to sleep. There was no way to find it"
(Brand 1972).

Innerhalb des Dispositivs des Mili-
tdrs bildet sich eine Subjektivitit, die
der Diszipiinierung und der instrumen-
telien Vernunft entflieht. Diese Sub-
jektivierungslinien stellen die 0rdnung
des Militiirs in Frage und verbinden
sich mit anderen Subjektivierungslini-
en. ,,Still abiding by the Hacker Ethic,
these tens of thousands of netheads
have created myriad computer buttetin
boards and a nonhierarchical tinking
system called Usenet. At the same
time they transformed Defense Depart-
ment-sponsored ARPAnet into what
has become the giobat digitat epidemic
known as the Internet" (Brand 1995)"

Die Bedeutung von Entwickiungen
innerhalb des Militiirs beschriinlt
sich nicht auf Forschungsprogramme.
Die Ausvrirkungen der rn den anti-
kolonialen KAmpfe aufkommenden
Guerilia-Taktik auf die Geoenkuitur

Geographischer liberblick: das ARPAnet im 0ktober 1980



und die Studentenrevolte sind nicht
zu unterschd.tzen. Von dem Weather
Underground bis hin zum Guerilta-The-
ater findet sich dieser Einfluss. Dabei
sind in erster Linie der Nicht-Ort und
die ununterbrochene Bewegung von
Bedeutung. In seinem Buch ,,Hackers:
Heroes ofthe Computer Revolution"
spricht Steven Levy von dem ,,Poten-
tial, das die Computertechnologien
im Guerillakampf des Menschen
gegen die Bi.irokatie darstellt" (Dery
1996, S. 33). Der Einfluss der Guerilla
beschrinkt sich nicht auf die Verwen-
dung als Metapher. Sowohl
bei der Guerilla als auch
beim Internet finde sich der
Nicht-Ort als ein wesentliches
Moment. Die Abltisung des
Stellungskrieges und des fest
umrissenen Ortes der Kaser-
nen durch die fortwdhrende

; i rbewegung Imoet lm uDer-
gang von der Hegemonie des
Iernseh-Dispositivs zu der
des Internet-Dispositivs seine
Entsprechung. Dies gilt auch
ftir die Abliisung des in feste
Hierarchien eingebundenen
Soldaten durch die weitge-
hend unabhdngig handelnden
Kleingruppe. An die Stelle des
passiven Fernsehzuschauer
tritt der akLiven Internet-
User.

Von den Urspriingen des Internets im
Whole Earth Catalogue

In den 60er und friihen 70er Jahren
gab es einen regelrechten Ansturm
auf die computer-science departments
der USA. The students ,,transformed
mainframes into virtual personal
computers, using a technique called
time sharing that provided widespread
access to computers" (Brand 1995).
Das time-sharing ermci glichte einer
groBen Anzaht von Studentinnen und
Studenten den Zugang zu Computern.
An den Universitdten taucht mit dem
time-sharing eine Praxis wieder auf,
die sich an den Rdndern des lor-
schungsprogramms der US-fumy ent-
wickett hatte. Diese kolleklive Aneig-
nung von Computern steht im Kontext
der Gegenkuttur. 'ACCESS T0 T00LS"
i / l ' larrr  looA q ?a\ 
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Hippie-Zeitschrift "lMhole Earth Cata-
[ogue". Die von den Studenten erho-
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bene Forderung nach freiem Zugang
zu Computern und ihr Motto "Mistrust
authority - promote decentralization"
(Brand 1995) kntipft unmittelbar an
die Gegenkuitur an.

Diese Einfliisse setzt sich in der Ent-
wicklung der PCs Ende der 70er Jahre
fort. An diesem Punkt nimmt der fi.ir
das Internet zentrale libergang von
den Gro8rechnern zu den PCs seinen
Anfang. Die Entwicklung des GroBrech-
ners ist Ausdruck der bis in die 60er
Jahre weitgehend ungebrochen beste-
henden gesellschaftlichen Strukturen,

die sich durch zentrale Orte und klare
Hierarchien auszeichnen. Den wenigen
Experten stand die groBe Mehrheit
entgegen. Diese Strukturen finden im
Hollywoodkino, dem Fernsehen und in
der fordistischen Fabrik wieder. Auch
in der Familie finden sich mit dem
Mann als Alleinverdiener stark ausge-
prdgte hierarchische Verhdltnisse.

Der tibergang von den GroBrech-
nern zu den PCs ist Teil der Passage in
die Postmoderne. Das den alltiiglichen
Praktiken der Revolte gemeinsame
Moment der Kooperation findet sich
bei dem Hombrew Computer Club wie-
der. ,, Its first meeling in March 1975
was held in one of its members' garage
in Menlo Park in Santa Clara County.
[...] The Hombrew Computer Ctub had
is own philosophy. People met, becau-
se they were interested in computers
anC Liked tinkering with them, but
not for commerciai reasons - at ieast
in earlytimes" (Groeger)" Auch die

spdteren Appte-Griinder Steve Jobs und
Steven Wozniak, die Stewart Brand ats
,,hardcore counterculture types" (Brand
1995) beschreibt, waren Mitglieder.
Der iiomebrew Computer Club ist durch
eine nicht kommerzielle und nicht
hierarchische Form der Kooperation
gekennzeichnet, die sich auBerhalb
von Mititir, Industrie und Universitdt
entwickelt.

Heute haben die Subjektivierungs-
linien ldngst Eingang in ein neues
Dispositiv gefunden. Sie sind von
Krdftelinien neu ausqerichtet worden.

Vielleicht ermciglicht der Blick
auf die Entstehung des Inter-
net-Dispositiv, den Blick fiir
l j^  
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zu schdrfen, die dabei sind,
aus der bestehenden 0rdnung
des Wissens und der Macht
herauszufiihren.
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Das Dispositiv,Medien kultu/
oder: Eine neue Form miternander

Izu Kommunlaeren

Dispositive bilden Rahmen oder,,Schaltptiine", auch in der Institution

Universjtiit und im Studiengang Medienkultur. Es geht um das ,,Anders-

Werden", die ,,Aktualitdt" und dje Produktjvitiit der Macht im Dispositiv

Medienkuttur

von Andreas Bade

Wenn wir in wissenschaftlichen Diskus-
sionen i.iber das Dispositiv nachden-
ken, erciffnet sich uns die erfreuliche
Perspeklive, unsere Position und unser
Denken neu und anders zu ,dispo-
sitionieren'. Das wurde mit groBer
Wahrscheinlichkeit von Foucault mit
der B egrifflichkeit des Dispositivs
intendiert. Dass diese Disposition des
(Nach-)Denkens funktioniert, lisst
sich nun u. a. auch in dieser Ausgabe
der tiefenschdrfe wieder eindrucksvotl
nachvollziehen.

Der Dispositiv-B e griff wurde inzwi-
schen von vielen wissenschaftUchen
Disziplinen adaptiert. Innerhalb der
Wissenschaft sind diese Dispositive
,,auf sehr unterschiedtichen Ebe-
nen angesiedeit [...], sowohl was
ihre Konkretion oder Allgemeinheit
betrifft, als auch, was ihren funklio-
nalen Zusammenhang untereinander
angeht" (Hubig, S. 4). Alien Ans:itzen
scheint jedoch gemeinsam, dass das
j eweilig e Dispositiv g ewissermaBen
den Rahmen bildet, innerhalb dessen
bestimmte ,,im Werden befindiiche
Prozesse wirken, die sich von denen
unterscheiden, die in einem anderen
Dispositiv wirken" (Delei:ze, S. 157).
Diese Prozesse des Werdens scheinen

zundchst konstitutiv zu sein fiir das
Vorhandensein von Dispositiven. Wenn
wir genauer nachfragen, wird deutlich,
dass umgekehrt das Vorhandensein
des Dispositivs ebenfalls grundlegend
ist ftir die Anordnungen und Bahnen.
innerhalb derer Prozesse entstehen
und verlaufen.

Dem Dispositiv kommt hier eine
dhnliche Bedeutung zu wie einem
,,Schaltplan, der die Energie, ihre
Zufuhr und ihre Abfuhr als chroma-
tische Einschreibung kanalisiert und
reguliert" (Lyotard, S. 56). Betrachten
wir diesen Schaltplan etwas ausftihr-
licher, so werden wir uns nach eini-
ger Zeit die Frage stellen, wie dieser
Schaitplan zustande kam und warum
die Anordnung aller Parameter so fest-
gelegt ist, dass sie die Energie genau
in der Weise kanalisieren, wie wir es
aus unserer Perspektive beobachten
krinnen. Foucault gibt hierauf eine
deuttiche Antwort, wenn er davon
spricht, dass im Dispositiv ein Macht-
verhiltnis eingeschrieben ist (vgt. Fou-
cauit. S. i19 ff.).
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Liefert seinerseits die Bedinqunqen fiir

die Verwirklichung von Macht (vgi.
Hubig, S. 6). Potitisch interessant wird
die Tatsache der Einschreibung von
Macht in das DispositiV weil jedes Dis-
positiv,,durch seinen Gehalt an Neuar-
tigkeit und Kreativitdt definiert [wird],
womit gleichzeitig seine Fiihigkeit
bezeichnet ist, sich selbst zu trans-
formieren oder sich bereits zugunsten
eines Dispositivs der Zukunft aufzu-
spalten" (Deteuze, S. 159).

Betrachten wir die Institution
Universitdt qenauer, so fdllt auf, dass
sich auch hier nahezu alle Kriterien
wiederfinden lassen, die oben fiir
das Vorhandensein von Dispositiven
angefiihrt wurden. Die Universitdt bil-
det zundchst den Rahmen, innerhalb
dessen unterschiedliche wissenschaft -
liche Disziplinen angesiedett sind, die
ihrerseits die konstitutiven Rahmen-
bedingungen fiir Forschung und Lehre
vorgeben. Gemeinsam ist allen, dass
sie Forschung und Lehre als Wirkungs-
prozess begreifen und diesen nutzen,
um das Werden gesellschaftlichen Wis-
sens zu generieren. Deleuze stellt fest,
dass wi: Dispositiven angehciren und in
ihnen handeh (vgl. Deleuze, S. 159).
,,Die Neuartigkeit eines Dispositivs im
Verhdltris zu seinen Vorgdngern, das
nennen wir seine Aktualitiit. unsere
Aktualitit." (vgi. ebd.). Das Aktuelle
ist nach Deleuze keinesfalls das, was
wir sind, sondern es ist unser Werden
bzw. unser ,,Anders-Werden" (vgt. ebd.,
S. 160). In der idealen Forschung und
Lehre ist bei Lehrenden und Studieren-
den,unsere' Aktualitdt ein stindiges
,.Anders-Werden", das sich innerhalb
der Aktualitdt des Dispositivs ,Medien-
kultu/ verortet. Auch fiir dieses Dis-
positiv gilt, dass es gekennzeichnet ist
durch die Einschreibung von Macht.

Foucault sieht im Verhiltnis von
Macht und Wissen eine produklive
Komponente, die darin begriindet
liegt, dass die Macht Gegenstandsbe-
reiche und Wahrheitsrituale produziert,
die das Individuum und seine Erkennt-
nisse zum Ergebnis dieser Produklion
werden lassen (vgl. Duschlbauer, S.
32). Macht sei keinesfalls begrenzt in
der Alternative: Gewalt oder Ideologie.
Jeder Bezugspunlct ausgeiibter Macht
ist zugleich ein Ort der Wissensbii-
dunE, wie umgekehrt jedes etablier-
te Wissen die Ausiibung von Macht
eilaubt und sichert (vgt, ebd., S. 33).
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Wiihrend einer Drehpause verfolgt das Filmteam von Zwdlf tlhr l,IilTags ein Baseballspiet im Fernsehen (USA 1951) Foto:Associated Press

\{ir krinnen das in der Macht lie-
gende kreative bzw. produklive Poten-
zial nutzen, indem wir uns auf unser
Wissen um den Studiengang ,Medien-
kultur'besinnen, also das Wissen um
die unzureichende Ausstattung des
Studiengangs im Hinblick auf Sach-
mittel, Gerdte, Rdume und Personal
- mit allen negativen Konsequenzen
fiir die Spieirdume von Forschung und
Lehre. Es gilt, sich die Produktivitdt
der Macht zu eigen zu machen, im
tagtdglichen Miteinander das Schwei-
gen zu brechen und zu beginnen, iiber
diese Zustinde miteinander zu reden.
Vielteicht gelingt es uns, in diesen
Gesprichen einen Gehalt an Kreativitiit
und Neuartigkeit zu entwicketn, d.
h. fiir uns ein ,,Dispositiv" zu definie-
ren, das uns Handlungsmciglichkeiten
eroffnet. Handlungsmoglichkeiten, die
uns helfen, die Verdnderungen der an
d.er UniversitSt insgesamt konstruktiv
zu gestalten. Ich jedenfalis habe mit
der aktuellen Debatte zum Dispositiv
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eine interessante Perspektive entdeckt,
aus der sich auch die Diskussion iiber
den Studiengang und die Universitit
erneut anregen liisst.
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Die Symbolstruklur der Fernsehver-
mittlung und ih r Fun ktionspotenzia t

1)

In den neunziger Jahren werden die traditionelten germanistischen Lejt-

begriffe ,,Bitdung - Geist - Sprache" von der Trias ,,koLlektives Geddchtnis

- Kuttur - Medien" abgetcist. In diesem Beitrag so[[ das kutturelte Potential

der Medien am Beispiel der Angebotsstruktur des derzeitigen gesettschaftli-

chen Leitmediums Fernsehen verdeutlicht werden.

von Joan Kistin BLeicher

Menge von Regeln des Verhaltens, die
auf eine unbegrenzte Menge von Situa-
tionen anwendbar sind."[z] Ergiinzend
zu diesen Auffassungen von Kultur
als individuelle Verhaltensanweisung
stehen Definitionen der kollektiven
Bedeutung von Kultur als ,,symbolische
Formen gesellschaftLicher Selbstver-
stiindigung". [3]

In den letzten Jahren entlarvt die
Kulturwissenschaft schrittweise alles
das, was wir bisiang als Natur schein-
bar unmittelbar erfahren, als kultureile
Konstruktion. Die Medienwissenschaft
beschreibt die Erscheinungsformen
der kulturellen Konstruktion durch
das Ensemble der Massenmedien im
geselischaftlichen System. [a] So dia-
gnostiziert S. J. Schmidt die mediale
Verdichtung innerhalb postindustri-
eller Kulturen. Mit der Umschreibung
medialer Verdichtung bezeichnet Knut
Hickethier die Vermittlung kultureller
Ereignisse durch mehrere Medien, die
sich durch ihre differenten dsthe-
tischen Eigenschaften gegenseitig
orninzon f6l

In den neunziger Jahren werden
die traditionellen g ermanisttschen
Leitbegriffe ,,Bildt ng - Geist - Sprache"
von der Tias ..kollektives Gedtichnis

- Kultur - Medien" abgeldst. Der Begriff
der Medienkuitur nimmt auch in der
Konmunikations'wissenschaft eine
zentrale Rolle ein. Doch wird die Ana-
lyse medialer An-gebotsstrui<tur bislang
zugunsten der empirischen Analyse
von Medienwirkung vernachldssigt.
Die wachsende Bedeutung der Cul-
tural Studies innerhalb der Medien-
wissenschaft erkliirt sich durch ihren
Bri.ickenschlag andschen der Analyse
von Medienangeboten und der Medien-
wirkung. In diesem Beitrag soII das kul-
turelle Potential der Medien am Beispiel
der Ang eb otsstruktur des derzeitig en
g eselkchffiichen Leitmediums Femse-
hen v er deutlicht w er den.

Kollektive Codierungen der Fernseh-
vermitttung

Das Fernsehen stellt mit seinen Sym-
boisystemen kollektive Codierungen
bereit. Codes sind regelgebundene
Zeichensysteme, deren Regeh und
Konventionen von den Mitgliedern
einer Kultur geteilt werden.[6] Sie
beinhalten auch Codes von Reatitiits-
auffassungen. [7]

0hne medial vermittelte Symbote
ist eine soziale Ausdifferenzierung der
Gesellschaft nicht mehr mciglich. Die-
ses Fazit ziehen Vertreter der Cultural
Studies ebenso wie Soziologen. John
Fiske verwies auf die zentrale Roile
des Fernsehens im konstanten Prozess
der Produklion und Reproduktion
soziaier Strukturen. [8] Pierre Bourdieu
weist diese Rolle des Fernsehens dem
Bereich personaler Intentionen zu und
betont, dass sich der Symbolgebrauch
nicht allein auf die allgemeine Bedeu-
tungsebene bezieht, sondern auch der
Versuch ist, eine spezifische Form der
Weitsicht durchzusetzen. [9 ]

1. Die Vermitttung von Identitdtsange-
boten durch das Fernsehen

,,Jede Gesellschaft hat das Programm,
was ihr entspricht" (Norbert Schnei-
der)

Im bestehenden Medienensemble
positioniert sich das Fernsehen mit
seinem umfassenden Spektrum an
Prdsentationsformen und Inhalten und
seiner Iniegration in die spezifischen
Umstdnde seiner Rezeption im privaten

(TeiL

Mit stindig wechsetnden Benennungen
des Wandels versuchen Wissenschaftler
den steten Prozess kultureller Veriinde-
rungen kontinuierlich zu erfassen und
zu beschreiben. Die Verwendung der
B ezeichnung Medienkultur verweist
darauf, dass seit dem 19. Jahrhundert
die elektronischen Massenmedien
schrittweise die etablierten Kultu-
rinstanzen als Vermittler von lden-
titdtsmodellen und Verhaitensregeln
ablosten. Douglas Kellner konstatiert:
,,A media cutture has emerged in which
images, sounds and spectacles help
produce the fabric of everyday Life,
dominating leisure time, shaping poli-
ticai views and sociai behaviour, and
providing the materials out of which
people forge their very identities."[1]

Identitdtskonstruklion gehcirt tra-
ditionell zu den zentralen Funktionen
von Kultur, die eng mit unterschiedli-
chen Angeboten der Vermittlung von
Lebensmodellen verkni.ipft ist. S. J.
Schmidt definiert aus dieser Perspekti-
ve Kultur als Programm, das es seinem
kognitiven inhaber ermcigliche, sich
in einer unendlich groBen Viel-falt von
Einzetfdllen regelgerecht zu verhalten.
Kriitur fungieri ais ,,offenes, lernendes
System im Sinne einer begrenzten
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Lebensumfeld. Das Medium erreicht so
ein besonders groBes Wirkungspotenzi-
ai hinsichtlich der medialen Konstluk-
tion von Identitdts- und Lebensmodel-
lon Tn oinor rrni ihorcinhl- l inh norarnr-

denen Welt, in derjeder bei Strafe des
Identitits- und Orientierungsveriusts
zum,Sinnbasteln' verpfu chtet ist,
nutzen Akteure zunehmend die (auch
vom Fernsehen gestaltete) Kultur der
Szenen und Lebensstite zur Eigen- und
Fremdorientierung."[10] Diese Nut-
zung ist an Voraussetzungen gekniipft:
,,Die Geiegenheit zu produkliver Aneig-
nung beginnt mit der Wahrnehmbar-
keit andersartiger Lebensformen"[11].
Diesem grundlegenden Bedarf begeg-
nete das Fernsehen mit einer
Vielzahl von Angeboten, die der
Prdsentalion unterschiedlicher
Lebensmodelle dienen.

Die unterschiedlichen Iden-
titiitsangebote des Mediums
sind in die jeweitgen Vermitt-
lungsformen des Mediums aus-
differenziert. Das Programm als
Addition der Programmformen
wird zum umfassenden Reservoir
fiil die Vermittlung unterschied-
licher identititsangebote und
Lebensmodelle.

Im System der Massenmedi-
en fungiert das Fernsehen als
Syntbotspeicher der Kultur. Das
Programm fasst als komplexes
Erzdhisystem die symbothaften
Handlung sstringe der unter-
schiedlichen Pro grammformen
zusammen. In den Programm-
formen iassen sich die einzel-nen
inhaltlichen und formalen Vermitt-
lungsebenen (Biid, Ton, Text) ats Sym-
boltriger nutzen.

Das Fernsehen ats Leitmedium

Die Funktion des Fernsehens bleibt
nicht auf die Vermittlung unterschied-
licher Identitdtsangebote beschrdnkt.
Durch seinen wachsenden Einfluss auf
iiffenttiche Diskurse hat das Fernsehen
im Mediensystem den Status eines
Leitmediums erreicht. Leitmedien fun-
gieren bedingt durch ihre besonders
groBe Bandbrei.te an Vermittlungsmiig-
iichjceiten, ihre zeitlich ausgedehnte
Rezeption im privaien Umfeld und ihre
hohe Reichweite ais Agenda-Setrer,
als Themeniieferanten fiir aktuelle
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riffentliche Diskussionen. Dem Fernse-
hen wird seit den sechziger Jahren der
grcBte Einfl.uss auf das Entstehen der
tjffentlichen Meinung zugesprochen.
Prc granrnverantwortliche vde d er
ehemalige ZDF-Intendant Giinter von
Hase sehen das Fernsehen als Bezugs-
rahmen, in dem Ereignisse eingeordnet
werden und die Weltsicht der Zuschau-
er bestimmt wird. Wahr sei, was im
Fernsehen berichtet wird. Geseltschaft-
liche Alternativen, die keinen Eingang
in die Berichterstatlung finden, haben
auch keinen Einfluss auf das riffent-
tiche Bewusstsein. Das Fernsehen als
derzeitig es Zentrum der Medienkultur
stellt Symbolsysteme fiir die indivi-

Design-Fernseh er JVC Video sphere

duelle und kolleklive Selbstwahrneh-
mung bereit. Beide Bereiche stehen in
einem engen Wechselverhiltnis.

In der Kultur realisieren sich die
gesellschaftlichen Werte und Uber-
zeugungen im individuelten Verhalten
ebenso wie in Formen des kollektiven
Zusammenlebens. Als Vermittler gesell-
schaftlichel Werte und Uberzeugungen
i.ibernimmt das derzeitige Leitmedium
Fernsehen eine Schliisselposition im
Bereich der Kulturkonstruktion. Dabei
bleibt zu beachten, dass die kultureiie
Produiction immer nur auf Basis der
Reproduktion erfolgen kann. Mediale
und kulturelle Zeichensysteme bedin-
gen sich wechselseitig. Die mediaie
Produktion kultureller Werte und IJber-
zeugungen isi auf bereits etabiierte
Konstruktionssysteme und Bedeu-

tungsbereiche (etwa seitens der Litera-
tur und des Theaters) angewiesen.

prictrr r lstrrripruna individuetler Wahr-

nehmung durch kulturelle Symbolsets

Kultur prdstrukturiert ais Symbolset
unsere individuelle Wahrnehmung und
fasst sie so zu Kollektiven zusammen.
Es entstehen Darstellungsmuster, die
unsere sinnliche Wahrnehmung und
die Bedeutung, die wir ihr zuweisen,
bestimmen. Alle Erfahrungsbereiche,
so scheint es. sind kulturell codiert.
Das kulturelle Syrnbolset bestimmt das
individuette Verhalten ebenso wie das

Verhalten des gesellschaftlichen
Kotlektivs. [ 12] Das gegenwiirtige
kulturelle Syrnbotset wird neben
den tradierten Instanzen der
kulturellen Vermittlung von den
elektronischen Massenmedien
bereitgestellt, die in ihrer Ver-
breitung in die Lebenswelt der
Menschen integriert sind. Die
Vermittlungsstruktur der l'Ias-
senmedien kennzeichnet das den
Symbolen inhdrente Nebenein-
ander von Handlungs- und iiber-
geordneter Bedeutungsebene.
Symbole sind als darsteilerische
Basiseinheiten immer in griiBere
mediale Vermittlungsstrukturen
eingebunden.

Die 0rientierung der Pro-
grammplanung an Zielgruppen
impliziert auch die Anpassung
der Svmbolsets an die individu-

etle Auswahl von S5rmbolen. 0ffen
ist die Frage, ob Medien einen Symbol-
kern vermitteln kcinnen, der letztlich
von allen Individuen geteilt wird. Doch
bestimmt das medial konstruierte
kulturelle Symboiset unseren Alltag
bis hinein zu unseren intimsten Bezie-
hungen. Niklas Luhmann beschrieb in
einer Untersuchung wie unsere Emo-
tionen und Vorstellungen von Liebe
auf Syribolsystemen der Literatur und
des Films basieren. [13] Verschiedene
Produkte der Populiirkultur sind die
Synbol-Quetle fifu Erlebnisse und Emo-
tionen, aus der sich unsere Phantasie
bedient. Sie fungieren als Vorbilder fi.ir
die Lebens- und Geflihlsgestaltung.
Medien sind ein zentrales lorum fiir
die Produkte der Populirkultur. Das
Fernsehen triffi eine Auswahl aus
ihren divergenten Erscheinungsformen



und fiihrt sie auf seiner Angebots-
fliche des Programms zusammen. Es
beirhaltet durch diese Integration
eine groBe Bandbreite an Lebens- und
Geiiihlsmodellen.

2. Zur Integration kulturetler Vermitt-
lungsformen in das Fernsehen

Das Fernsehen integriert nicht nur
grundlegende Darstellungsprinzipien
und die symbolischen Bedeutungen
der Bilder seiner Vorgdngermedien.
Der synkretistischen Struktur des Pro-
grammangebots entsprechend treffen
auf der visuellen Vermittlung sebene
unterschiedliche kultureile Tradi-
tionslinien zusammen. Es entste-
hen komplexe Zeichensysteme,
die sich aus den Konventionen
unterschiedlicher Gestaltun gstra-
ditionen zusammensetzen:

Aus dem Bereich der bildenden
ffunsf stammen Prinzipien der
Bildkomposition, der Ikonogra-
phie, der Farbgestaltung und des
Umgangs mit Licht;

aus dem thecfer Verfahren
der Figurencharakterisierung u.
a. durch Dialoggestaltung, aber
auch durch Kostiime und Requi-
siten, die Gestaltung von Innen-
rdumen als Kulissen fiir szenische
Handiungen und als Zeichen-
systeme fiil die Bedeutung der
Handlung;

aus der Photographie ver-
schiedene Abbildfunklionen.
die Verwendung der Darstel-
lungsmittei Licht und Schatten,
die Positionierung von Kdrpern und
Gegenstdnden im Raum und Formen
des Bildaufbaus;

aus der Filmkunst Studioarchitektur
und Requisitengestaltung, Bildauf-
teilungen bewegter Bilder, Personen-
bewegungen im Raum, Formen der
Kamerafi.ihrung, Verbindun gsprinzipien
der lvlontage und Verfahren der Licht-
komposition.

Diese Integration der Darstel-
lungsmittel verschiedener kuitureller
Ausdrucksformen impliziert auch eine
Integration etablierter kuitureller
Symbolsysteme und ihrer Bedeutungs-
felder.

2.1. Mediale Symbotsysteme als Fort-
setzung der Traditionstinie mythotogi-
scher WetterkldrunE
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Codesysteme anderer Medien und Kui-
turbereiche integriert das Fernsehen
die bestehende Bandbreite an Aus-
drucksformen. Dabei ist zu beachten.
dass durch Kaufprodultionen kultureil
unterschiedliche Co dierungssysteme
aufeinander treffen. Das Individuum
weist ihnen Bedeutung zu, die sich an
bisherigen Erfahrungen mit kulturellen
Co dierung ssystemen orientieren.

Die vietschichtigen und multifunk-
tionalen Symbotsysteme des Fernsehen

,.Tagesthemen"-ModeratorinAnneWitl Foto:NDR

finden ihren kulturetlen Ursprung in
der Komptexitdt des narrativen Sym-
bolsystems des Mythos.[14] Seine
komplexe sTmbolische Verweisstruktur,
das Potential mit Bildern, Objekten,
Personen und Handlungen eine iiber-
geordnete Bedeutung zu vermitleln,
fiihrt zu konstanten Neukonstruktio-
nen vergleichbarer Narrationskomplexe
in Literatur und Medien. Gerhart von
Graevenitz erfasst das Bedeutungspo-
tential der symbolischen Raumstruktur
des Mythos.[15] Fotgt man seinem
Ivlodelt so konstruiert sich erst in der
Addition der zeichenhaften Rdume
einzelner Narrationen ein Welt-Raum
mit umfassender Bedeutung. [16] Die-
ses Verfahren der Addition von Sun-

bolbereichen integrieren die Massen-
medien in ihre Angebotsstruktur.

Graevenitz rekonstruiert in einem
medienhistorischen Riickblick wie sich
i :^  
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aus ilmziigen von Handwerkskammern,
aber auch aus politisch motivierten
Herrscher-Einztigen (diese sind in
alten Stichen festgehalten) entwickel-
ten. Die Printmedien integrierten diese
politische Topik-Traditionen in ihre
Angebotsstruktur. Damit etablierten
sie sich ais kollektiver Speicher mythi-
scher Symbole. Auch im weiteren Ver-
tauf der Mediengeschichte wird diese
Integration kollektiv bedeutsamer
Syrnbole vom jeweils neuen Leitme-

dium in besor'.derer Kornnlexitit
iibernommen.

Die Apparatussituation des Fern-
sehens ats Authentizitdtssignal

In der Fernsehkommunikation
begegnet der Zuschauer insze-
nierten Syrnbolsystemen, die er,
bedingt durch den spezifischen
Authentizitdtsanspruch des Medi-
ums als Abbitder, als Reproduhi-
on rezipiert. Der Abbildcharakter
bedingt, dass die Vermittlung
kulturelter Bedeutungen objektiv
und authentisch erscheint. Die
Produklion kultureller B edeutung
tarnt sich als btoBe Reproduktion
des Bestehenden. Sie gibt vor,
Realitdt zu sein, statt einen Reali-
tdtseindruck zu konstruieren.

Dieser Authentizitdt impU-
zierende Abbildcharakter des

Fernsehens ist auch technisch deter-
miniert. Das Empfangsgerit, Vilem
Flusser spricht von einer ,,Kiste im
Wohnraum"[17], die kinodhniiche
Bilder und Tijne von sich gibt, bildet
frir den Zuschauer die apparative Basis
des besonderen Reatismusanspruchs
des Fernsehens im Medienensemble.
Die friihen Metaphern vom Fernsehen
als Zauberspiegel, als Fenster zur 14le1t,
beziehen sich auch auf die apparative
Transparenz der Giasoberfldche. [18]
Gtas vermittelt die illusion des Durch-
blicks, des unverfdlschten Einblicks
in das Weltgeschehen. Das Fernseh-
Bild beschirmt die Wett, indem es sie
gieichzeitig zeigt und von uns fern
Li i+
I  LdtL.
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Der Eindruck des direkten Einblicks
wird auf Cer Ebene der visuellen Prd-
sentation durch die Umsetzung cies
direkten Gegeniibers in der Kameraein-
siellung weiter intensiviert. Sprechen-
de Kripfe, die durch das Glasfenster
auf den Zuschauer blicken, zdhlen
zu den zentralen Grundmotiven der
Fernsehvermitilung. Im Rahmen der
visuellen Prdsentation von Moderation
in Informationssendungen kreiert die
Halbnah-Kameraeinsteiiung die direkte
Gegeniiberstellung von Moderator und
Zuschauer, die die Grundbedingun-
gen der kdrperLichen Anwesenheit
der Gespriichspartner in der direkten
Kommunikation simuliert. Die Wirkung
dieser Halbnah-Kameraeinstellung wird
durch die besondere fut der sprachli-
chen Kommunikation mit Formen der
direkten Zuschaueransprache noch
unterstiitzt.

Der Beitrag vrird in der niichsten Ausga-
b e der tiefenschiirfe fortg es etzt.
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Die ,,Marquise von 0..."
im ,,Marienhof'

Der folgende Beitrag widmet sich der filmischen Aufbereitung des Topos'
einer Vergewattigung, bei der sich das weibliche Opfer in einem Zustand des
Schtafes bzw. der Ohnmacht befindet - eine der wohl beriihmtesten literari-
schen Vor[agen ist Heinrich von Kteists ,,Die Marquise von 0..." (1808). Hier
sotl einmal nicht die attseits geriihmte Verfitmung von Eric Rohmer (1975)
diskutiert, sondern eine Spur des Kleistschen Motivs in einem Handlungs-
strang der Fernsehserie ,,Marienhof' (1998) aufgezeigt werden.

von Chistine Kilnzel

In der von der Bavaria Film GmbH Fil
das Erste Deutsche Femsehen produ-
zierten Vorabendserie,,Marienhofl'
gab es in den Folgen, die von Juii bis
September 1998 ausgestrahlt wurden,
einen Teilhandlungsstrang, dessen plot
an Kleists ,,Marquise von 0..." erinnert
und als mciglicher Versuch einer Uber-
tragung der Kleistschen Erzihlung auf
heutige Verhiltnisse betrachtet werden
kann [1]. Im ,,Marienhof' erfolgt die
Handlung im Gegensatz zur Kleist-
schen Erziihlung, die auf dem Hijhe-
punkt der tragischen Verwicklung mit
der Anzeige der Marquise beginnt, in
chronologischer 0rdnung; auch ist die
Figur des Grafen F..., der bei Kleist als
,,Engei" und ,,Teufel" in einer Person
erscheint, hier - ethisch-morabsch
entradikalisiert - in zwei minnliche
Figuren aufgeteilt, Thorsten Fechner
(als Vergewattiger) und Roman Wester-
meier (als spdterer Getiebter).

Im Gegensatz zur Kleistschen Vorla-
ge wird die WillensduBerung des spi-
teren Vergewaltigungsopfers, Andrea
Siisskind, im,,Marienhof' bereits vor
der Tat deutlich inszeniert: Diese setzt
sich nicht nur verbal, sondern auch
kiirperlich (mit einer Ohrfeige) heftig
gegen eine ungewoltte krirperliche

Anndherung Fechners zur Wehr (vgl.
Folge 1054, Szene 1). Die eigentliche
Verg ewaltigungsszene wird dagegen
eher ambivalent dargestellt. Als Fech-
ner Andrea, die sich den Kniichel
verstaucht hat, einen Krankenbesuch
in ihrer Wohnung abstattet, nutzt er
die Gelegenheit, um beim Hinausge-
hen heimlich den zweiten Wohnungs-
schliissel mitzunehmen. In der Nacht
schleicht er dann in Andreas Wohnung
und beobachtet diese zunichst nur im
Schtaf.

Fechner [...] setzt sich vorsichtig auf den
Stuhl und beginnt, Andrea liebevoll zu
betrachten. Er liichett. Wenn die Szenerie
nicht so unheimlich wdre, ktinnte man sie
geradezu friedvoll nennen. [...]
Fechner sitzt noch immer regungslos auf
dem Stuht und betrachtet die schlafende
Andrea. [...] Dann steht er langsam auf,

[...] und geht am Bettrand, direkt vor
Andrea, vorsichtig auf die Knie. Er niihert
sich ihrem Gesicht, als wolle er sie kiissen,
aber das ist ihrn dann doch zu riskant [...].
Er liichett, sieht Andrea geradezu begtiicl<t
an. die Stjmmung ist sowohl erohsch als
arch unheimlich und insgesamt ziemlich
bizarr. (,,Marienhof', Folge 1056, Szenen 12
und 15, Heworhebungen C. K.).

Da Andrea schidft, also nichts von
den Vorgdngen um sie herum ahnt,
kann eine solche Szene eigentlich
nur dazu dienen, die Perspektive
des zukiinftigen Vergewaltigers zu
etablieren. Begriffe wie,,liebevoll",
,,friedvoll" und ,,erotisch" deuten an,
dass die Regieanweisungen hier von
der Perspektive Fechners affiziert sind,
d. h. dass sich in gewisser Weise eine
Komplizenschaft zwischen der Regie
und dem potentieilen Vergewaltiger
herausbildet.

Die derartige Beschreibung und
Inszenierung einer Situation, die die
betroffene Frau, hier Andrea Stisskind,
wohl kaum schticht als ,,unheimlich"
oder ,,bizarr", geschweige denn als
Jiebevoil", ,,friedvoll" oder gar ,,ero-
tisch", sondern vielmehr als hcichst
bedrohiich wahrnehmen dtrfte, trdgt
dazu bei, ein gewisses MaB an Ver-
stdndnis, Sympathie und Mitteid im
Hinbtick auf den spdteren Tdter zu
erzeugen. Er erscheint nach der Tat
dann weniger als Vergewaltiger, denn
als ungliicklicher, enttiuschter und
miswerstand ener Liebhab er. Attein
die Filmmusik, die der Vergewalti-
gungsszene unteriegt ist, betont den
bedrohlichen Aspekt der Situation.
So entpuppt sich die scheinbare Dif-
ferenziertheit der Darstellung ais
Vorwand, die Handlungen und Motive
ambivalent gestalten zu kcinnen, was
insgesamt auf eine Verharmlosung der
eigentlichen Vergewalligung hinaus-
lduft. Der Blick, der diese Szene als
eine ,,erotische" wahrnimmt, ist der
des mdnntichen Voyeurs, in dem der
Blick des mdnnlichen Protagonisten
mit dem des (minnlichen) Zuschauers
zusammenfailit [2].

Die Regieanweisungen zur eigentti-
chen Vergewaltigungsszene im,,Mari-
enhof' entfalten - wohl eher unwill-
kiirlich - die problematische Relation
zwischen sexueller Gewalt und ihrer
Reprdsentation einerseits und ande-
rerseits die nrischen der textuellen
Erzihlebene des Drehbuchs und der
filmisch-visuellen Umsetzung. Wdhrend
die Kleistsche Erzdhlung den eigentli-
chen Vergewaltigungsakt hinter einem
Gedankenstrich verbirgt und dafiir
bereits moralische Empcirung bei zeit-
gentissischen Leserinnen und Lesern
heworrief, versuchen die Produzenten
des ,,Marienhof' einen Balancealt zwi-
schen dem Vermeiden allzu expliziter
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Szenen (,,Wir wollen ja im
Vorabendprogramm blei-
ben", so die Anmerkung
zu Folge 1058, Szene 14)
und einer deutlichen bzw.
eindeuti g en D arstellun g
einer Vergewaltigung
(.,Vergewaltigung klar-
machen", so die Regie-
anweisung fiir dieselbe
Szene). Die einzigen
Anzeichen dafiir, dass
ein sexuelier Akt stattge-
funden hat, lassen sich
den Szenen davor und
danach entnehmen: In
der Szene, die die Verge-
waltigung einleitet, zieht Fechner sich,
nachdem er die Bettdecke von Andrea
heruntergezogen und sich ftir einen
Moment (wohlgemerkt noch in ange-
zogenem Zustand) auf die schlafende
Andrea gelegt hat, die Hose aus - dies
wird weitgehend akustisch, durch
das Klappern des Giirteis dargestellt.
In der nichsten Einstellung sieht
man im tinken Vordergrund Fechners
nackten Oberschenkel (er steht noch
vor Andreas Bett), dahinter die auf
dem Bauch schlafende Andrea (Folge
1058, Szenen 10, 12 und 14); damit
endet Folge 1058. Folge 1059 soll mrar
einen direkten
Anschluss an das
Ende von Folge
lOER hi ldpn <otzt

aber zeitlich nach
der Vergewaiti-
gung ein, so dass
auch hier auf
die Darstellung
des eigentLi-
chen Alites der
Vergewaltigung
verzichtet wird.
Es wird tedig-
lich gezeigt, wie
Fechner sich
(,,schweiBgeba-
det") von Andreas
Kcir-ner erhebt und
sich seine ltrose
anzieht. Erst als
die Ka.meraeinstellung auf die Totale
wechsel". si.eht man, dass Andiea nuiL
nichi mehr auf dern Bauch. sonCern
auf dem Riiclcen liegt, mii exi;en
gespreizten Beinen und hochgeschobe-
lem. Nacntnend (Foige 105v Szene 1.t

Abb. 1: Andrea Siisskind, ..Marienhof'. Fotge 1059, Szene 1,
@ Bavaria Fiim 1998.

dargesteliten Handlungen
zuweilen widersprechen.
0bwoht Andrea tagstiber
mit einer fut Jogginganzug
bekteidet ist, trdgt sie in
der niichtlichen Szene,
die schlieBlich mit der
Vergewaltigung endet,
nicht etwa ein ,,T-Shirt"
als Nachthemd, wie in den
Regieanweisungen (Folge
1058, Szene 14) angege-
ben, sondern ein schwar-
zes, kurzes Nachthemd,
das eher einem unter-
rockdhnlichen Dessous ent-
spricht (vgt. Abb. 1).

Vor dem Hintergrunri cier Bemii-
hungen, eine,,Vergewatligung klarma-
chen" zu wollen, scheint dieser Tausch
problematisch, da er die Darstellung
einer Verg ewaltigung zumindest
ansatzweise mit einer pornographisch
sexistischen Darstellung des weibti-
chen Kdrpers verquickt. Damit schlieBt
sich auch die Vorabendserie ,,Mari-
enhof' einer Tradition der bildlichen
Reprdsentation sexueller Gewalt an, in
der die Frau - auch im Akt der Verge-
waitigung noch - ats Objekt sexueller
Begierde erotisch inszeniert wird [3].

Bildtche Dar-
stellungen dieser
fut dienen dazu,
das Vergewalti-
gungsopfer als
sexuell attraktiv
und verfiihrerisch
darzustellen, um
es letztlich als
Komplizin der Tat
und den Gewalt-
ald als Liebesakt
darzustelien.

If all feminine

behavior can be

read as seduclive,

women cannot

avoid complicity,

and the male rapist

(a redundancy now

necessarl i)  aFDears double: the object of

woman's ravishing appeal and the onLy
clhiocr rrrhn n: l  eef  Thp r lnal  \a lnm2n

is thus placed in a position of ironic

equivaienry with man, for whom compiiciry

in his sexuai encounters with woman is

Fechner hat die von ihm mittels der

Medikamente in Tiefschlaf versetzte Andrea

vergewaltigt. SchweiBgebadet rollt er sich

von ihr ab und schaut sie an. Sie schlift

fast selig und hat nichts von der Tat

mitbekommen. Er streicht ihr mit der Hand

zart iiber das Gesicht und licheLt. Dann

scheint ihm erst bewuBt zu werden, was er

getan hat. (,,Marienhofl', Folge 1059, Szene

1. HeworhebunS C. K.)

Die sexuellen Handtungen, die Fechner

an der schlafenden Andrea vornimmt,

werden zumindest in den Regieanwei
sungen eindeutig als,,Vergewaltigung"

bezeichnet:,,Fechn emil,i d.i e schiafen-
. l^  

^-J- . - ,=^-^^, . , .1+i-^- ! / '  "n 
l r r r+: l -

Lrc l - l l lUICd VClqCVVdLUgtrr i ;  ,  JV L4uLtrL

dio Anmn.lo 'a l i^n r iov onfenrc,"hond:n

Folge. Doch scneint eine eindeuiiqe
Bewertung Fechners Verhaitens inso-
fern schwierig, ais die Vorgaben der
Regieanweisungen den in den Szenen

Abb. 2: Andrea Siisskind, ,,Marienhof', Folge 1059, Szene 1, @ Bavaria Fitm 1998.
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inescapable. Victimization is read as the
sign of seductive force. [4]

Thorsten Fechner findet sein 0pfer
zumindest nicht in einer einladenden
Riickenposition - wie in Rohmers
Verfilmung der ,,Marquise von 0..."
dargesteilt - vor. Er muss Andrea, die
auf dem Bauch lieqt, wdhrend er sie
beobachtet, vor odler wdhrend der Tat
auf den Riicken gedreht haben, da
sie nach der Vergewaltigung in einer
Riickeniage mit weit gespreizten Bei-
nen und hochgeschobenem Hemd auf
dem Bett tiegt (vgt. Abb. 2). Diese Dar-
stellung enthilt Details einer diteren
Tradition einer Ikonographie sexueller
Gewalt, in der die gespreizten Beine
und der hochgeschobene Rock als
Indizien fiir eine,echte' Vergewaiti-
gung betrachtet vrurden [5].

Doch bleibt die Serie bei allem
Bemiihen um die ,,deutliche" Darstel-
lung eirier Vergewal'uigung ambiva-
lent: Indem das Regieteam das 0pfer
in einer erotischen Pose in einem
entsprechend aufreizenden Dessous
ausstellt. bedient es sich nicht allein
des Kiischees des verflihrten Mannes,
der nicht als ,Vergewaltiger' erscheinen

will, sondern bedient auch das voyeu-
nstische Interesse einer (mdnnlichen)
Zuschauerklientel.

Im Hinbtick auf einen Vergleich mit
der - selbstredend strenger dem Kleist-
schen Werk verpflichteten - Verfii-
mung des Stoffes durch Eric Rohmers
ldsst sich feststellen. dass Rohmer
dip Renisserryo dcq Manenhof in der

voyeuristischen Ausbeutung der Verge-
waltigungsszene iibertrifft [6]. Obwoht
auch Andrea Siisskind - wie die Mar-
quise in Rohmers Verfilmung - durch
ein Schlafmittel moralisch,entlastet'
und unncitigerweise in einer, den
Umstdnden kaum angemessenen, auf-
reizenden Nachtwdsche gezeigt wird,
wirkl die Pose doch insgesamt nicht so
offensichtlich einladend wie in Roh-
mers (vgl. Abb. 3) mit dem Image des
Kunstfilms ausgezeichneten Werk [7].

Anmerkungen

[1] Mein Dank gilt Peter Gust von der
Bavaria Fitm GmbH, der dafirr gesorgt
hat. dass mir sowohl die entsprechenden
Drehbiicher aLs auch das Filmmaterial zur
Verfiigung gestellt wurden.

[2] Vgt. Laura Mulvey: Visuelle Kunst und
nanatives Kino. In: Frauen in der Kunst.

Bd. 1. Hisg. von Gisiind Nabakowski, Helke
Sander und Peter Garsen, Frankfurt a. M.
1980, S. 39 und Diane Wolfthai: fmaaes
of Rlng - The ..Heroie" Trrd,ition and its
Alternatives. Cambridge, U.K. 1999, S. 24.

[3] WoUthai weist darauf hin, dass
b estimmte Verg ewaitigungs darstellung
en traditionell dem Bereich der Erotika
zugeordnet werden. Dies.: -Images of Rape
(wie Anm. 2), S. 17 und 20.

[ ] Etien Rooney: Citicism and the Subject
of Sexual Violence. In: Modern Language
Notes. Vol. 98 (1983), No. 2, S. 1275.

[5] Vgt. Wotfthal: Images of Rape (wie Anm.
2), Abb. 118, S. 1e7.

[6] Fiir eine kritische Diskussion
der Verfilmung Rohmers vgl. Joanna
Kedzierska Stimmel: Codes of ,,Die Marquise
van 4...", In: Focus on Literatur. VoI. 7
(2000),  s.4e-67.

[7] Fiir einen ausfiihrticheren Vergleich
der beiden Inszenierungen vgl. meinen
Aufsatz ,,,Die Marquise von 0...' im 20.
Jahrhundert". In: Gewalt und Geschlecht.
Hrsg. von Hania Siebenpfeiffer und Hanno
Ehriicher. Ktiin/Weimar/Wien: Btihiau (im
Druck).

: . ! i
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Abb. 3: Szene aus Eric Rohmers Filn ,,Die Marquise von 0...", @ Copyright Fitms du Losange 1.975.
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Radio-Romancier
Fred von Hoerschelmann und
die Entstehung des HdrsPiels
,,Das Schiff Esperanza"

vie[e Autoren in der bundesrepub[ikanischen Nachkriegsgeschichte sind

Medienarbeiter, Rundfun kliteraten, H 6rspie[- un d D reh buch [iefera nten :

Doch im Literaturbetrieb zdh[en die Texte fiir das Massenmedium bis heute

wenig oder nicht. Fred von Hoerschelmann, ein zu Unrecht vergessenes

Erziihltatent, ist ein soLcher .,Geheimschreiber Ihrer Majestit, der Literatur"'

von Hans-Ulich Wagner

,,Er schreibt fiir Hiirer, nicht flir Leser.
Und das giit nicht. Es ist absurd, eine
zum Himmel schreiende Ung erechtig-
keit, aber aufgrund irgendeiner gehei
men Abmachung gilt in unserem Lite-
raturbetrieb der zum Hdren geschrie-
bene Text nicht. Das aufs Radio-Werk
gekiste Ticket verschafft keinen Ein-
tritt ins Literatur-Theater." Vorwiirfe,
mit denen Alfred Andersch 1976 einen
Essay, nein, nicht tiber Fred von Hoer-
schelmann, sondern iiber WoUgang
Koeppen und Ernst Schnabel schlieBt.
Seine Schriftstellerkollegen seien
beide,,Geheimschreiber Ihrer Majes-
tdt, der Literatur", riihmt Andersch.
Doch die polemische Abrechnung mit
einem Literaturbetrieb, der nur auf das
zwischen Buchdeckeln veriiffenttichte
Werk achtet, hdtte genauso gut einer
ganzen Reihen von weiteren Autoren
gelten kbnnen, nicht zuletzt Fred von
Hoerschelmann (1901-1976).

Hoerschelmann ziihlt sicherLich
eher zu den - wie es so schiin hei8t
- vergessenen Autoren, als dass man
seinen Namen, seine Biographie oder
die Kenntnis seiner Texte heute noch
voraussetzen kann. Dabei umfasst
sein literarisches Werk, das seit den
30er Jahren entstand, gut zwanzig

Hiirspiele und noch einmal so viele
Funkbearbeitungen nach Buchvorlagen
anderer Autoren. Diesem imposanten
fiir das Medium Radio geschriebenen
Schaffen stehen bei Hoerschelmann
allerdings nur wenig mehr als zwei
Dutzend Erzdhlungen an der Seite. Ein
schmales Prosawerk, das Anfang der
50er Jahre als hoffnungwolles Debiit
gefeiert wurde.

,,Ich habe mich etwas iiberhiirspielt"

Was fiir mehrere der Medienautoren
in der bundesrepublikanischen Nach-
kriegsliteratur gi.lt, charakterisiert
auch Fred von Hoerschelmann: Er lebt
von der Arbeit ftir die Massenmedi-
en und er leidet darunter. ,,Ich habe
mich etwas iiberhtirspiett", heiBt es
in seinen Briefen, und des iifteren ist
davon die Rede, dass er,,viillig funk-
verseucht" sei. Nur ailzu gern hiitte
er einen Roman geschrieben, doch
obwohl es zahlreiche iJberiegungen
dazu gibt, wird das Projekt nie ausge-
fiihrt. Verl.agen und Lektcren gegenii-
ber rechnet Hoerschelmann vor, welch
ein unbezahlbarer,,Luxus" es sei,
ein Jahr nur fi.ir das Schreiben eines

Romans aufwenden zu kbnnen. Wie
vieie seiner Kollegen, die ausschlieB-
lich oder nahezu ausschlieBlich fiir
den Rundfunk schreiben, gerdt auch
Hoerschelmann in eine Falle' Immer
neue Auftriige, immer neue Angebote
sichern in den 50er und 60er Jahren
ein gutes Auskommen. Die tiffent-
lich-rechtlichen Rundfu nkanstalten
in Westdeutschland treten als Mdzene
auf, die tiberdurchschnittliche Honora-
re zahien und dafiir tr ihren Program-
men das ,,\fho is \Alho" der zeitgentissi-
schen titerarischen Szene versammetn
kijnnen. Doch das regelmiBige Produ-
zieren, das termingerechte Schreiben,
sie gelten in der 0ffentlichkeit ledig-
lich als Handwerk. Schreiben als Hand-
werk, der Kiinstier als Stofflieferant'
als serieller Produzent von Programm-
ware: Vieles von diesem Negativ-Image
schwingt in den enttiuschten Briefen
Hoerschelmanns mit.

Dabei ist der in Ttibingen arbei-
tende Rundfunkschriftsteller ein
,,Medienhandwerkef par excellence.
Beobachtungen, Zeitungsnotizen, bei-
l2iufige Erwiihnungen gerinnen ihm zu
einem kurzen Plot, zu einer Idee fiir
ein skizziertes Expos6. Dieses stindige
Repertoire an Stoffen setzt der Autor
gezielt ein. RegelmtiBig erhalten die
Dramaturgen, mit denen er in Kontalt
steht. Expos6s von ihm, in denen er
neue Htirspietideen skizziert. Hoer-
schetmann ist keineswegs beleidigt'
wenn man ihm diese mit einer Absage
zuriickschickt. Die Stoffe ruhen dann,
einige ldsst er ginziich fallen, ande-
re kehren in verinderter Form nach
mehreren Monaten oder gar Jahren
wieder. Der rege Briefwechsel, der
zwischen den Hiirspielabteilungen und
dem Autor stattfindet, erlaubt einen
unmittelbaren Einbtick in die Werkstatt
des Schriftstelters. Quelien, die - das
gitt fiir viele Medienautoren - in der
wissenschaftlichen Beschiftigung mit
Hcirspielgeschichte bistang so gut wie
nie benutzt wurden und in den Archi-
ven unbeachtet bleiben. Im lall von
Fred von Hoerschelmann bietet sich
der Blick auf einige Briefe des Jahres
1952/53 an, da sie die Entstehungs-
geschichte des heute als Hdrspielklas-
siker apostrophierten Stiickes,,Das
Schiff Esperanza" beleuchten.



Eine ldee, ein Stoff, ein Hiirspiet:
,,Das Schiff Esperanza"

Frtihjahr 1952: Fred von Hoerschel-
mann steht schon seit liingerem in
regeimi8igem Kontakt mit Gerda von
Uslar, der Hiirspieldramaturgin beim
Nordwestdeutschen Rundfunk (NWDR).
An der Hamburger Hrirspielabteilung
bereitet man gerade die Inszenierung
seines Hdrspieis,,Die verschlossene
Tiir" vor, intensiv wird an mehreren
Textstellen gefeilt. Am 30. Marz 1952
schickt Fred von Hoerschelmann drei
Kurzexpos6s nach Hamburg. Sie wer-
den allesamt abgelehnt, weil sie ,,doch
etwas diister sind". Davon unbeirrt
sendet Hoerschelmann der Dramatur-
gin einen Monat spd.ter zwei
neue Vorschidge, darunter
die erste Skizze des ,,Schiff
Esperanza". Diese kreist noch
vollstindig um die Schicksale
der Auswanderer. Im Bauch
des Schiffes versieckt. haben
sie fiir ihre iiiegale Auswan-
derung sehr viel bezahlt und
sollen vom Kapitdn betrogen
werden. Denn dieser wird sie
nicht an die Stidki.iste der
Vereinigten Staaten bringen,
sondern auf einer Sandbank
aussetzen und so dem siche-
ren Tod weihen. Hoerschel-
mann sieht seinen Plot darauf
konzentriert, mithiUe des abgeschlos-
senen Raumes - eine typische Hdr-
spielsituation - einzelne,,Schicksale"
erzihlen zu kcinnen. Diese sind - wie
eine Reihe von Varianten zeigt - ftir
den Autor noch austauschbar. Das wird
sich sehr bald dndern.

Spontan antwortet die Hrirspieiab-
teiiung, am 2. Mai 1952 bereits zeigt
sich Gerda von Uslar vom ,,Schiff Espe-
ranza" begeistert und lidt den Autor
sofort zu einem Gesprich nach Ham-
burg ein: ,,'Das Schiff Esperanza' ist
ein ausserordentlich [!] interessantes
Thema, von dem man sich viel verspre-
chen kann. Wichtig wire, die Aussage,
die das Stiick geben soll, wirkiich klar
herauszukristallisieren und evtl. noch
eine besondere Schlusswendung zu
finden." Leider haben sich iiber das
Treffen, das am 10. Juni 1952 zustan-
de kommt, keine Unterlagen erhalten.
Der briefliche Kontakt setzt erst wiedel
am 11. Juii ein. Fred von Hoerschel-
mann fasstjedoch unter diesem Datum

drei verschiedene Pliine hinsichtlich
der jeweiligen Zuspitzung des Stoffes
und der Konturierung der Charal<tere
noch einmal zusammen, ganz offen-
. :^Ll l :^1- l - -  E--^1.- :^ J^-  
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chen Zusammentreffens. Der erste der
Pldne konzentriert sich noch auf die
Auswanderer. Ihre Schicksale sollen
Beispiele fi.ir das Walten eines blinden
Fatums sein. Aber zwischen Autor und
Dramaturgie ist man sich bereits einig:
,,dieser Plan wurde aufgegeben, weil
er zu kalt und zu unmenschlich war,
und weil darin eigentlich kein rechter
Konflil<t dargestellt werden konnte."
Der zweite Plan kehrt die Anlage des
Hcirspiets um. Im Zentrum steht die
Besatzung des Schiffes, unter ihr soll

sich der Konflikt abspielen. In diesem
Zusammenhang wird die Einfiihrung
einer transzendenten Figur durchge-
spielt, jedoch ebenfalls verworfen: ,,Es
wtirde ein exempiarisches Spiel sein,
die Figur des I4AHNERS wire die eines
Boten aus einer anderen Welt. Das
Ganze wiirde dann aber vieileicht ganz
kiug und dichterisch werden, aber
doch fiir den Htjrer als ,aufgeldste Rea-
titdt' nicht so unmittelbar eingehen,
wie ein Hiirspiel es doch eigentlich
sollte." Deshalb wird ,,Ptan III" vom
Autor bevorzugt. Hier taucht das erste
Mal der Sohn des Kapitiins als Figur
auf. Er heuert als Leichtmatrose auf
dem Schiff seines Vaters an, er ent-
deckt die Auswanderer, vertiebt sich
in die Frau, die unter den FliichtLin-
gen ist und mijchte mit ihr ein neues
Leben beginnen. ,,Aus dieser Fabel
wiircien sich die Charaktere entwickeln
lassen: der Kapitiin als ein sehr vitaler,
biederer, bdrenhafter Mann, der das
Bcise zwar herbeifi.ihrt und zuldsst und

davon profitiert, aber die Beri.ihrung
damit streng vermeidet [...]. Ungesttm
dahinlebend, - und dann durch die
Einsicht in das, was er angerichtet hat,
fuichtbai aufgeschieckt, vor die eigene
Finsternis gestellt, vor die unerbitt-
tiche Forderung, sich mit seiner Tat
annehmen zu miissen. - Der Sohn,
gefi.igig der Autoritiit des Vaters und
des Kapitiins, aber ausweichend ins
Heimliche. Sinnlich und natiirlich, an
dem Punkt der Reife, wo die Freiheit
zum Bediirfnis wird."

Doch die tubeit am Hcirspiel stockt.
Der Autor hat sich in sein Urlaubsdo-
mizil nach Kampen auf Sylt zuriick-
gezogen. Anfang August signalisiert
er: ,,Der Stoff scheir'.t zientich. viel

herzugeben"; Ende des
Monats heiBt es: ,,Mit DEM
SCHIFF ESPERANZA habe
ich mich inzwischen so viel
beschiiftigt, daB ich mir
denke, das Manuskript kcinn-
te im November vorliegen."
Heinz Schwitzke weiB als
Hiirspielchef, wie ein solches
Projekt zu beschleunigen
ist. Mitte September weist er
dem Autor zundchst einmaL
1.000 DM als Vorschuss an,
Ende des Monats riickt er mit
konkreten Terminabsprachen
nach. Um das Hrirspiet in der
Gemeinschaftsredaktion mit

dem SDR produzieren zu kcjnnen - ftir
den Verfasser bedeutet dies automa-
tisch die Aussicht auf doppeltes Hono-
rar -, miisse das Manuskript spdtestens
bis November vorliegen. Die Antwort
Hoerschelmanns erfolgt postwendend:
,,Das SCHIFF ESPERANZA wird, wie ich
jetzt ruhig versprechen darf, bestimmt
bis zum 15.11. in Ihren Hinden sein."

Ttibingen, 6. November 1952: Mit
Eilboten gehen Teilszenen an die
Hcirspielabteilung des NIAIDR ab. ,,Das
Fehlende ist bei mir im Dialogentwurf
fertig, i.iberhaupt wird das Hiirspiel
wohl in den nd.chsten drei Tagen erst
mal komplett vorliegen, ich will nur
dann noch einige Tage lang noch
etwas daran herumfeiien und abstim-
men." Hoerschelmann fasst in seinem
Anschreiben den weiteren Fortschritt
bei der Entwicklung des Piots zusam-
men: ,,Wie Sie sehen werden, sind zwei
friiher kaum beachtete Gegebenheiten
inzwischen zu wichtigen Handlungs-
trioern qeworden. Einmal war die

Heinz Schwitzke und Fred von Hoerschelmann
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Frage zu kldren, warum der KaPitin,
rier so riunkie Geschdfte vorhat, ausge-
rechnet seinen Sohn an Bord nimrnt?
Und zweitens war da die Figur des
Zuriickbleibenden, des Einen unter
den sieben illegaien Auswanderern,
der seinen Piatz dem Sohn des KaPi-
tins abtritt, und seinerseits an Bord
bleibt. Durch diese kauzige Figur, die
ich vielleicht noch ein biBchen stiir-
ker verdichten sollte, ist dann auch
ein besonderer, und wohl auch nur so
erreichbarer heller Ton im sonst so ein-
trinig grauen SchtuB." Am 21. Novem-
ber 1952 folgt das voridufig fertige
Manuskript.

Doch auch jetzt - wenige Wochen
vor Produl,itionsbeginn - gibt es noch
erhebliche jinderungswiinsche. Vor
allem Heinz Schwitzke bemiiht sich
um eine ,,positive Aussage". Der Sohn
des Kapitdns, der durch den Tausch
mit einem del blinden Passagiere in
l  - -  r^ i  -^L!  ^^ l l  ^ l -  ^ . : -  ,^ ; -^-  T^-
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erscheinJn. Hoerschetmann indert,
wie ein Vergleich der verschiedenen
Manuskriptfassungen zeigt, zwar noch
manches. So werden mehrere Neben-
figuren ausgetauscht bzw. in ihrer
Funktion auf den Grundkonflikt des
Hrirspiels hin zugespitzt. Diesen aber
unterstreicht der Autor gegeniiber dem
Hdrspielchef und hdlt unmissverstind-
tich fest: ,,Das sogenannte Positive
wird sich wahrscheinlich immer als
Liebe oder als etwas der Liebe Ver-
wandtes erweisen. Hier, in det ESPE-
RANZA, kam es mir auf den Vorgang
an. wie an dem alten, verwiisteten
Mann ein solches Gefiiht (zu seinem
Sohn) entsteht und sich auswirkt.
Der alte Mann ist garnicht [!] dazu
bereit, und garnicht [!] dafitu geeignet.
Daher dieses rattenhafte Hin und Her
zwischen Uberforderung und Miss-
bittigung [...]. Er ist mit sich uneins
geworden [...]. Ich glaube nicht, daB
es giinstig wire, hier einzuschrinken
und das Verhittnis Vater-Sohn eindeu-
tiger festzulegen." Es sind eben diese
Konflikte, diese diffizilen, psycholo-
gisch interessanten Entscheidungssi-
tuationen, die das gesamte literarische
Werk Hoerschelmanns prdgen, die so
typisch flir diesen Autor sind und fiir
groBe Schauspieler und Stimmen eine
lohnende Herausforderung.

Nachdem der letzte Versuch, das
,,diistere" Schicksal der ausgesetzten
,boat people' noch wdhrend der Pro-
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duktionsphase durch Rettungswesten
oder ein herbeieilendes Fischerboot
zu miidern, nicht mehr zum Tragen

kommt, sendet der SDR am 25. Mdrz

1953 das ,,Schiff Esperanza', einen Tag

spiter strahlt der NWDR das Fliicht-
iingsdrama aus. Zwei unabhiingig
voneinander entstandene Produktio-
nen - einmal in der Regie von 0skar
Nitschke, das andere Mai unter Leitung

von 0tto Kurth -, diesen Luxus von

Parallelinszenierungen leistet man sich

trotz erheblicher Produktionskosten
in den riffentlich-rechtLichen Rund-

funkanstalten der damaligen Zeit des

ijfteren. Der zeitgencissische Erfoig
des Hiirspiels ist groB, aber nicht

uberwdltigend. Kein Hiirspielpreis
wird Hoerschelmann verliehen, der
renommierte,,Htirspielpreis der Kriegs-

btinden" beispielsweise geht fur das

radiophone Schaffen des Jahres 1953

an ein eher belangloses Atltagsstiick
von Heinz 0skar Wutlig. Es dauert
ein gutes Jahrzehnt, bis der Weg zum
Hdrspielklassiker geebnet ist. Ende der

60er/Anfang der 70er Jahre avanciert

,,Das Schiff Esperanza" zur Pflichtlek-
tiire im Kanon des Deutschunterrichts.
Ho erschelmanns novellistisch zuge-

spitztes Radiostiick - 7967 erscheint
es zum ersten Mal als gelbel Band in

der Reclam-Reihe - wird zum Muster

des titerarischen Hdrspieis und von

zahlreichen Didaktikern in Unterrichts-
modellen vorgestellt.

Bis kurz vor seinem Tod 1976 gehiir-

te Fred von Hoerschelmann unbestrit-
ten zum Mainstream der Htirspielge-
schichte. Er wurde ais ein ,,Meister der

Htirspieldramaturgie" gefeiert, seine
so genannten,,realistischen Problem-
hdrspiele" galten als stilbildend. Fred

von Hoerschelmann teilte sich diesen

Erfolg lediglich mit Giinter Eich. Die-

ser Schriftstellerkollege und er sind
die erfolgreichsten Hcirspietautoren,
gemessen an den Neuinszenierungen,
an den zahlreichen Ubersetzungen und

an den Htirspielproduktionen im Aus-

land. Beide Autoren gerieten Ende der

60er Jahre in die Kritik. Der Literatur-

betrieb wandelte sich, die isthetischen
Koordinaten wurden einer radikalen
Priifung unterzogen. Das bewundernd
aufgestelite,.Eich-MaB" ailer Horspiel-
dinge r,vr:rde demontiert, seine Traum-

spiele als Flucht vor der Wirlclichkeit
entwertet. Auch Hoerschelmann galt

denjenigen als unmodern, die ihm

geradlinig es Erzihlen vorwarfen.
Was eine allzu rigorose Alternalive -

Sprachspieier hier und Geschichten-
erzdhler dort - verdeckt: Erzihlen ist

eine Triebkraft, riie das Bewusstsein

der menschlichen Zeitlichkeit gestal-

tet, sie gehort zu den elementaren
Grundbediirfnissen und kann nicht aus

der Mode kommen. Vietteicht ist Fred

von Hoerschelmann tediglich wieder

neu zu entdecken? Wahrscheinlich
brduchte es dazu einen Meister des
geschiiffenen Essays, wie es Walter

Benjamin war, als er 1936 seinen Auf-

satz ,,Der Erziihler" publizierte. Was er

damals an Lesskow, Hebel und Hauff

exemplifizierte, kann auf Fred von

I-loeischeknann ubei*;agen werden.
Hoerschelmann. der die gro8en rus-

sischen Schriftstelier Tschechow Tol-

stoi und Dostojewski ganz besonders

schdtzte, wdre Benjamin zufolge auch

kein Erzihler mehr, der Rat weiB und

Rat gibt. Hoerschelmanns Htlrspiele
enden vieUach mit einem offenen
Schluss, seine novellistisch zugespitz-

ten Situationen lassen die Briichig-
keit dieser wiejener Entscheidung
durchblicken. Sie lassen den Htirer

,,ratlos" zuriick, indem sie ihn zur Ent-

scheidungssuche auffordern. Fred von

Hoerschelmann entspricht damit weit-
gehend dem von Walter Benjamin vor-
gestellten Erzihler, der wie ein Hand-

werker ,,trocken" berichtet. ,,Es gibt

nichts, was Geschichten dem Geddcht-
nis nachhaltiger anempfiehlt als jene

keusche Gedrungenheit, welche sie
psychologischer Ana$se entzieht. Und
je natiirlicher dem Erzihlenden der
Verzicht auf psycholo gische Schattie-
rung vonstatten geht. desto griiBer

wird ihre Anwartschaft auf einen Platz

im Geddchtnis des Hiirenden, desto

vollkommener bilden sie sich seiner

eigenen Erfahrung an [...]." In seinen

besten Prosageschichten und Hiirspie-

len zeigt sich Hoerschetmann als die-
ser elementare Erzdhier, sachlich und

hintergriindig, exakt und diszipliniert.

Quelten

Der Nachlass vcn Fred,ron Hoerschelrnann
befindet sich im Deutschen Literaturarchiv
in Marbach am Neckar. Er ist dort seit
kurzem erschlossen.

Die Korrespondenz des Autors mit der
Hdrspielabteilung des NIfDR wird im
Archiv der heutigen NDR-Htirspielredaklion
aufbewahrt.



Wissenschaftler aLs
Abenteurer

Ein Tagungsbericht vom Symposium ,Das Genre ak

Abenteuer: Der Abenteuerfilm' am 26. und 27. September

2002 an der Universitiit Hamburg

von Katja Schumann

Ende September fand im Medienzen-
trum der Universitdt Hamburg der
sechste Workshop zum Schauspielen im
Film statt. Im Rahmen des von Knut
Hickethier organisierten und gemein-
sam von den film- bzw. medienwissen-
schaftlichen Instituten der Universi-
tdten Hamburg, Mainz und Kiel ver-
anstalteten Syrnposiums debattierten
Lehrende und Studierende iiber das
Genre,AbenteuerfiIm'. Vierzehn haib-
stiindige Impulsreferate, die bereits
die Bandbreite des Genres erahnen
tieBen, boten zu vertiefenden Diskus-
sionen Anlass. Vom Western bis zum
Piratenfitm, vom Super-Hero,Tarzan'
bis zu Jan Troeils gescheitertem Entde-
cker Andrees galt es, wissenschaftliche
Kategorien zur Beschreibung und Ana-
lyse des Abenteuerfilms zu entwicketn.

Medienwissenschaftler und Abenteu-
rer weisen insofern grundsdtzliche
Gemeinsamkeiten auf, als dass sie sich
nicht auf ausgetretenen Pfaden bewe-
gen, sondern vielmehr uniibersehbares
Gebiet durchqueren, erforschen, karto-
graphieren, kategorisieren und versu-
chen mittels eigener Kriterien 0rdnung
zu schaffen.

male hat der Piratenfilm mit ,Tarzan'
gemeinsam?

Bereits im Eingangsreferat von I/ans-
rutgctL rrqgJ \1usL/ vvurug Gut qlE

unterschiedlichen, oft weit auseinan-
derliegenden Spielarten des Abenteu-
erfilms (vom Mantel- und Degenfilm
iiber den Piratenfiim bis zum Western)
und die damit verbundene Material-
fiitte hingewiesen. WuUf strukturierte
mit HiUe von ftinf Bezugspunkten das
,,gro8e uniibersichtliche Feld". Primdr
bitdet der Koloniatismus die Folie fi.ir
viele Abenteuerfilme, die im Span-
nungsfeld zwischen dem wei8en Kolo-
nisator und dem ,fremden' Kolonisier-
tcn hirr f io mit  p inpm imncnal iqf iqehp.
- -__ -_---_J

Grundton angesiedelt sind. Als zweiter
Punkt wurde die Selbstfindung des
Helden auf der abenteuertichen Reise
angefiihrt. Dies wurde argumentativ
ausgefiihrt bis hin zum dritten Punkt,
der Bildungsgeschichte des europi-
ischen Subjekts, das in der Fremde
auf Gefdhrdungen u. a. durch die
widerstindige Natur trifft. Ein weiterer
Bezugspunkt ist in der Affektorien-
tierung des Abenteuerfilms zu sehen.
Den letzten Punkt biidete die typische
touristischen Reise. bei der die Frem-
de zur Ware wird. WuUf wies dariiber
hinaus auf den besonderen Rhythmus
des klassischen Abenteuerfitms hin.
durch den es moglich wird - fast wie
beim Musical -, Spektakel aneinander
zu reihen, ohne wirklich die Handlunq
voranzutreiben.

Fiir dieses Unterfangen scheint es,
als sei Dr. Jones in einer Umkehrung
seiner Flucht aus der Universitiit in
Spielbergs ,,Indiana Jones - The Last
Crusade" wieder in akademische Gefil-
de zuriickgekehrt und hitte dariiber
hinaus zum Bestehen dieses Abenteu-
ers Tarzan, den Roten Korsaren. Robin-
son und d'futagnan zur Unterstiitzung
mitgebracht.

Was ist eigentlich das Wesentliche am
Abenteuer? Die Konfrontation mit der
,Fremde', das Bestehen einer - grund-
sitzlich bestehbaren - Prtfung (WoU-
gang Struck), der Superheid, die Sen-
sation als das Unbekannte hinter der
nichsten Wegkehre (Thomas Koebner)
oder die Lust an immer neuen Reizen
und Reiziiberschreitungen (Jens Eder)?
Charakteristisch fiir den Abenteuerfilm
scheint seine Vielfalt in der Erschei-
nungsform zu sein, die auf eine groBe
Variationsbreite des Motivs,Abenteuer'
schlieBen liisst. Gleichzeitig sperrt
sich der Abenieuerfilm gegen eine
pindont inc l ratonnr ia l  o Focf l  onrrnn al  c

Genre.lVb iiegt ciie gemeinsam Lokali-
sierung von Western und Mantel- und
Degenfiim? vVeiche Ausstattungsmerk-
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Thomas Koebner (Mainz) fiihrte in
seinem Beitrag das Phdnomen des
Abenteuerfilms auf drei Master-Nar-
rative zuriick: die Robinsonaden, den
Tahi'uikomplex, die Naturkatastrophe
(das Erdbeben von Lissabon). Inner-
halb der Robinsonaden wird dem Het-
den die Beherrschung der Natur aus
westlicher Perspektive ermiiglicht und
damit einhergehend die Rekonstruk-
tion der alten europdischen (Gesell-
schafts-)Verhiiltnisse in der,Fremde'.
im Tahitikomptex wird einerseits das
Paradies auf Erden mit der Si.idsee
ais Sehnsuchtsort beschrieben, ande-
rerseits auch dessen Entzauberung.
Naturkatastrophen thematisieren die
Unbeherrschbarkeit der Natur und die
stindige Bedrohung und Gefiihrdung
des Menschen.

Torben Schmidt (Hamburg) stetite
,Tarzan' als Baukastenprinzip vor. Die
Tarzan-Figur wird als Superheld auf-
gebaut, liist sich von ihrem urspriing-
tichen narrativen Kontext und tritt
schlieBlich gegen absurde Gegner wie
Nazis und Meedungfrauen in einem
vollig irreaien Setting an.

Gerhard Midding (Bertin) wandte sich
dem Mantel- und Degenfilm zu und
stellte dabei u. a. fest, dass dieser
fast immer auf dem europiischen
Festland angesiedelt ist (Ausnah-
me Zorro in Siidamerika)" Christian
Maintz (Hamburg) widmete sich dem
Piratenfilm, den er als Subgenre des
Mantel- und Degenfilms ausmachte.
Hieran schloss Coinna l/iiliers (Ham-
burg) Lektiire von,Der Rote Korsar'
an, in der sie besonders auf den Pro-
duktionshintergrund rund um Burt
Lancaster als futisten einging. in der
Diskussion wurde festgestellt, dass
es sich beim Piratenfilm um das Seg-
ment des Abenteuerfilms zu handetn
scheint, in dem die mdnnlichen Helden
sich am ehesten ihrer Kcirperpanzerung
entledigen und zumeist halbnackt, als
nautische Robin Hoods, ihre ,boyish-
ness' ausstellen.

Dass der Abenteurer schiechthin nicht
nur weiB, sondern fast immer minn-
Uch ist, problematisierte Thomas Kein
(Mainz) in seinem Beitrag iiber multip-
ie .Miinniichkeiten im Abenteuerfilm'.
In diesem Zusammenhang erscheint ais
konsequent, dass sich tediglich lobias
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/Vagl (Hamburg) in seinem Beitrag zu
Joe Mays ,,Die Herrin der Welt" explizit
rnit einer weiblichen HauptfiEui und
nicht-weibtchen Perspektiven auf das
a ^--^ - . .^^ j - - - l^-^^+-+-uErt l  t r  4uJcu tqr tucl  Js LlLs.

Einen breiten Raum nahm demgegen-
iiber der Western ein, den Norbert Grob
und Bernd Kiefer (Mainz) als das groBe
(nord-) amerikanische Abenteuer veror-
teten. Ludwig Fischer (Hamburg) stellte
mit seiner Lektiire von Sidney Pollacks
,,Jeremiah Jones" erneut die Frage
nach der Abgrenzung von Abenteuer-
film und Western unter Zuhilfenahme
des Konzepts der ,wilderness' und
forderte eine mentalititsgeschichtliche
Herangehensweise an das Genre ein.

Heinz HeIIer (Marburg) interessierte
sich - anhand der Filme von John
Huston - fiir den Zufall als miigUche
konstante GriiBe im Abenteuerfilm
und zog Parallelen zwischen Spiei und
Abenteuer. Er regte ferner an, in einem
pragmatischen Ansatz einen Fokus auf
die Rezeptionsseite des Abenteuerfilms
zu legen und die Zuschauererwartun-
gen, die mit dem Genre einhergehen,
stdrker zu beachten.

Marnts Stigleg gers (Mainz) Lelitiiren
von ,Lohn der Angst' in den Verfil-
mungen von Clouzot und Friedkin
legten ihren Schwerpunkt auf die
Verschiebung vom Spektakuliiren hin
zum existenziaiistischen Scheitern der
Abenteurer. Die Helden werden hier
ais Abjeide gezeichnet und nicht ais
souverdne Subjekte, die Handlungen

beherrschen. Hieran schLieBt unmittel-
bar die Frage an, ob ,,in einer Wett, die
keine Helden mehr kennen kann, nicht
auch das Abenteuer verschwinden
*"cc" / l f iofat \
r ! .uoe \ Iuwa!r / .

Wolfgang Sfrucks (Kiet) Beitag the-
matisierte die an den Rindern des
Abenteuerfilms angesiedelten,Entde-
cker' als meiancholische Abenteurer.
Am Beispiei von Jan Troells ,,Ingenitir
Andrees Luftfird" ging er der Figur
des scheiternden Entdeckers nach.
Ingenieur Andrees getingt es eine aus-
gekliigeite Technik zur Markierung des
Pols zu entwicketn, nur leider gelangt
diese Technologien nie ans Ziel, da die
Expedition im ewigen Eis scheitert und
alle Beteiiigten umkommen.

Schlussendlich stettt sich die Frage
nach der Zukunft des Abenteuerfilms
in Zeiten, in denen die Welt komplett
kartographiert ist und Abenteuer
durchaus feirlschtagen konnen. Der
Abenteuerfiim in seiner klassischen
Form (a ta Hotlywood), so stellte Jan
Distelmeyer (Hamburg) fest, wurde
nach Steven Spielbergs ,,Indiana
Jones - The Last Crusade"(1989)
abgeliist durch neue Formen, die wie
z. B.,,Jurassic Park"(1993) Fantasy
und lronie betonen und statt der
einzetnen mdnnlichen Heldenfigur
eine gemischtgeschtechtliche Gruppe
oder Familien ins Abenteuer schicken.
Dariiber hinaus scheint das Abenteuer
das Medium Kinofilm verlassen zu
haben und in Form von interaktiven

Spielen in die digitaten Medien weiter-
gewandert zu sein.

Die Problematik, klare Kategorien
fi.ir das Genre des Abenteuerfilms
zu finden, um ihn beschreibbar und
abgrenzbar gegeniiber anderen Genres
zu machen, wurde durch die unter-
schiedtichen Schwerpunkte der Refe-
rate und die VieUaIt der Ankniipfungs-
punkte innerhalb der Diskussionen
iiberdeutiich. Denkbewegungen hin
zur,,Verfliissigung der Genregrenzen"
(Helter) bzw. die Frage nach dem zeit-
gemzi8en Abenteuerfilm bieten mogli-
che Ansatzpunl<te, um die Komplexitit
und Vielfatt des Abenteuerfilms in
wissenschaftliche Kategorien fassen zu
ktinnen.



Der Strei k, der war

Hamburg im Juti 2002. Hinter uns l iegen eine Aktionswoche, mehrere stu-

dentisch e Vo [[versa m m |.un gen u n d ei n 30-5tu n den-info rmation swa rnstrei k,

bei dem es uns ats'Aktionskomitee Medienkultur 'gelang, eine durchaus

erfolgreiche Podiumsdiskussion auf die Beine zu stelten.

vo n H a n n o Wi llko m m ( Fa ch sch afts rat M e di e n ku ltu Q

weiteren ist er am Berufungwerfahren
fiir neue Professorlnnen beteiligt. In
den meisten Punlten muss der Hoch-
schulsenat zwar noch zustimmen. bei
TT-.+;nE;^1.^;+^- 
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der Prdses-der zustind.igen Behcirde -
momentan Jdrg Drdger.

Studiengebiih ren

Der Gesetzesentwurf sieht die Einfiih-
rung von Gebiihren fiir Langzeitstu-
denten (Regeistudienzeit pius vier
Semester) sowie ftir Studierende vor,
deren Wohnsitz au8erhaib Hamburgs
liegt. Die Gebiihren sollen 500 Euro pro
Semester betragen.

Exmatrikutation

Exmatrikuiiert wird, wer mehr als das
Doppelte der Regelstudienzeit studiert
oder wer der Universitit 'erheblichen
Schaden' zugefiigt hat.

Hintergriinde

Der Grundgedanke hinter diesem
Gesetzesvorhaben scheint zu sein,
dass es zu viele Studierende gibt, die
einfach irgendetwas studieren und das
auch noch viel zu lange - sie verschtn-
gen Unsummen an Steuermitteln und
stehen nicht als qualifizierte fubeits-
krdfte zur Verfiigung. Die Professo-
rlnnen ruhen sich auf ihren Lebens-
zeit-Stellen aus und fiihlen sich nicht
verpflichtet, engagiert zu lehren und
zu forschen. Solange die Universitdt
sich aber selbst verwaltet, wird sie sich
nicht verdndern, da in den Gremien
nur faule Langzeitstudenten und Pro-
fessorlnnen, die den Status quo erhal-
ten miichten, sitzen.

Das Zukunftsmodell ist dement-
sprechend das einer Universitdt als
'Dienstleistungsbetrieb', der die Biirger
fit fiir das Informationszeitalter macht
und in dem die Studierenden mit ganz
anderen Erwartungshaltungen in ihre
Seminare gehen - schlieBlich miissen
sieja fiir das Studium zahlen. Die
Professoren werden'nach l,eistung'
bezahlt und arbeiten deshalb mehr und
pnn:nicr for

Dieses Universitdts-Modell hat Ftir-
sprecher aus den unterschiedlichsten
Bereichen. Varianten sind in den Vor-
steliungen von akademischer Selbst-

Ein AusbLick

Wieso und weshalb das Ganze? Unser
inzwischen nicht mehr ganz so neue
Wissenschaftssenator Jcirg Drdger ist
mit seinem Referentenentwurf eines
neuen Hamburger Hochschulgesetzes
(HambHG) sowie der Vereinbarung
eines Letter 0f Intent mit den Prdsi-
dentlnnen der Hamburger Hochschu-
len eindeutig zu weit gegangen. Insbe-
sondere im Bereich der akademischen
Selbstverwaltung sowie der irneruni-
versitiren Demokatie verdndert das
geplante Hochschulmodernisierungs-
gesetz das Wesen der Universitdt in
einer inakzeptablen Weise - wenn
es denn durchgesetzt wird. Auf den
Punkt gebracht hat diesen Sachverhalt
Prof. WoUgang Settekorn auf unserer
Podiumsdiskussion: "Hier werden 800
Jahre Universitiitsgeschichte einfach
weggewischt." Aber auch gegen die
Einfiihrung von Studiengebiihren ist
meines Erachtens entschiedener Pro-
test notwendig.

Das HambHG

Im Referentenentwurf frir ein Hoch-
schulmodernisierungsgesetz der
Behcirde fiir Wissenschaft und For-

schung stecken einige Verdnderungen,
die die akademische Selbstverwaltung
der Universitdt de facto abschaf-
fen. Zudem sollen Studiengebiihren,
zund.chst nur fiir Langzeitstudieren-
de und Nicht-Hamburger, und die
Zwangsexmatrikulation eingeftihrt
werden.

Akademjsche Setbstverwa ltun g

Herr Driger beabsichtigt, die Profes-
soren und Professorinnen in abseh-
barer Zeit'nach Leistung' zu bezah-
len. Zugleich will erjedoch deren
inneruniversitiires Mitspracherecht
abschaffen oder zumindest wirkungs-
voll begrenzen. Dabei soll auch gleich
die Mitwirkung von Studierenden und
technischem Verwaltungspersonal
reduziert werden. Wie macht Drdqer
das? Er schafft einen exlernen Hoch-
schuirat. Dieser besteht ausschtieBlich
aus Universitdtsfremden, von denen 4/
9 immerhin noch von der Uni gewiihtt
werden diirfen, die restlichen wer-
den vom Hamburger Senat bestimmt.
Dieser Hochschuirat entscheiciet iiber
die generelle Mittelverteilung an der
Uni, bestimmt den Priisirienten unci
setzt die Kanzler und Dekane ein. Des
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verwaltung und der Durchfiihrung der
Gebi.ihrenerhebung (Studienkonten,
Bildungs gutscheine, Langzeitg ebi-ih-
ren, ...) festzustellen.

Warum nicht?

Letztendtich muss eines klar werden:
Mit dem geplanten neuen Hochschul-
gesetz, aber auch mit vielen anderen
Modellen wird das Wesen der Univer-
sitdt verdndert. Weg von der Bitdung,
die als gesellschaftlich relevant
anerkannt und geschdtzt wird, hin zu
einer Bildung, die vor allem dem Inte-
resse der Wirtschaft an qualifizierten
fubeitskriften dient, zusammengefasst
unter dem Stichwort,Verwertungsori-
entierung'.

Unter der wiederholten Betonung
vermeintlicher Missstdnde und Sach-
zwinge wird das bisherige KonzePt
des Studierens iiber den Haufen
geworfen. Schaut man sich aber in der
Universitiit um, wird schnell klar, auf
welch wackligen Beinen so manches
fu gument der Hochschulmoderni-
sierer steht. Warum sind denn Teit-
nahmebeschrdnkungen fiir Seminare
mittlerweile zur Regel geworden? Weil
die Studierenden alle so arbeitsscheu
sind? Wieso gibt es in einigen Flichern
Wartelisten fiir die Anmeldung zur
Priifung? Weil die Professorlnnen so
bequem sind und keine Priifungen
abnehmen wollen? Die Studenten
brunchen auf Kosten des 'Fristirs an
der Ecke'?

Dass ein Hochschulrat, der nur aus
'Externen' besteht, groBe Probleme
haben diirfte, sich kompetent um die
Interessen der Hochschule zu kiim-
mern, ist fast miiBig zu erwihnen'

Was sonst?

Es gitt, nun zur Formulierung positi-
ver Forderungen - also weg von der
reinen Antihaltung - zu kommen und
zu kliren, was 'niitzliches' Iorschen
und Lehren flir uns ist. Ein m. E.
wichtiger MaBstab fiir eine wertvolle
Hochschulbildung ist die Herausbil-
dung von Kritikfiihigkeit. Es geht eben
nicht nur darum zu lernen, wie ich
einen kommerziell erfolgreichen Filrn
drehe und mich dadurch fiir Universal
Pictures'wertvoll' mache, sondern
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auch darum, nach den Ursachen und
Wirkungen von Filmen und der Ein-
richtung Kino zu nagen. Vfie mit einer
erlangten Kritikfiihigkeit individuelt
umgegangen wird, ist dann Sache des
Einzelnen. Aber eine Media School, in
der Medienschaffende - nach den Wi.in-
schen der Medienindustrie - ,geklont'
werden, sollte nicht aus der Staatskas-
se mitfinanziert werden, solange auf
der Medienkultur-Warteliste noch 670
Kandidatlnnen stehen.

Um noch einmal auf den lristir zu
sprechen zu kommen (auf dessen Kos-
ten wir so vor uns hinstudieren): Auch
ein lrisilr ist Teit unserer Gesellschaft
und partizipiert direkt oder indirekt
an einem kuiturelten Kima, in dem es
eben nicht immer nur um den 'Vllert'

im ijkonomischen Sinn geht'

l .H- \
I ^m #,t f,If7 irw[wrgfr\$

Sicher kann man nicht erwarten,
dass alle Studierenden sich simtti-
chen Forderungen anschlieBen, die
im Zuge der studentischen Proteste
lanciert werden. Gerade aus dem
latenten Missmut gegeniiber der vor-
herrschenden Situation an der Uni-
versitdt (volle Seminare, mangelhafte
iechnische Ausstattung usw.) heraus
scheint es vieien Kommititonen und
Kommilitoninnen schwerzufallen, sich
dem Protest gegen das neue HambHG
anzuschlieB en. Ganz offensichtlich
liuft vieles nicht gerade vorbildtich
an unserer Uni. "Vllarum sollen wir uns
dann gegen Verinderungen stellen?
Lieber solche Verinderungen als gar
keine." So oder dhntich denken viele,

Die Inf ormationsveranstaltun gen,

die wir im Rahmen des Warnstreiks
und zuvor durchfiihrten, haben aber
gezeigt, dass bei genauer Betrachtung
eigenttich niemand fiir das Hoch-
schulmodernisierungsgesetz in der
vorgelegten Fassung sein kann. Gerade
diese Erkenntnis wlrd allerdings durch
Cie Alt, ',,arie d.ie Debatte um. das Hoch-
schulmo dernisierung s g esetz gefiihrt
wird, erschwert.

Die Debatte

Auf einer Wah,lkamPfu eranstaltung
der FDP sagte Cornetia Pieper vor kur-
zem: "Ich verstehe ni.cht, wieso es in

einem Land, in dem man Brtitchen Per
Internet bestellen kann, nicht mogUch
ist, sonntags einzukaufen!". Beim
Nachdenken iiber diesen Ausspruch
wurde mir schlagartig die Parallele zur
hochschulpolitischen Debatte deut-
lich. Diese tut der Rhetorik wird auch
in der aktuellen Auseinandersetzung
um die 0rganisation von Hochschulen
gerne gebraucht. Scheinbar augenfil-
lige Tatsachen werden in den Raum
gestellt und mit Themen in Verbindung
gebracht, die damitjedoch nichts zu
tun haben. Die Antwort an Frau Pieper
ktjnnte hier lauten: ,,Sonntags gehiirt
Mutti mir." Man kiinnte aber vielleicht
auch erwigen, den Versand von Brijt-
chen, die iiber das Internet besteltt
wurden, an Sonntagen zu untersagen.

Auch in der hochschulPolitischen
Debatte gilt: Wer die scheinheiligen
fugumente derjenigen, die sich die
Modernisierung des Hochschulwesens
auf die Fahnen geschrieben haben,
nicht hinterfragt, sondern nur ver-
sucht, diesen ein "ja abe/' entgegen-
zusetzen. verschenkt viel Potential. Es
mag zwar sein, dass an der Universitit
nicht alles vorbildlich ist' Verinderung
ist aber kein Selbstzweck. Ich behaup-
te deshalb:

. Kaum jemand behdtt seinen Stu-
dentenstatus, um ein Leben als stu-
dentische AushiUe zu fristen, weil er
so gerne am Existenzminimum lebt.

. Die wenigen 'scheinstudenten',
die es dennoch geben mag, besuchen
keine Seminare und verursachen an
der Universitit deshalb auch keine
Kosten.

. Bei verniinftigen Studienbe-
dingungen und einer ausreichenden
staatlichen Fiirderung fiir Studierende
wiirden 90 Prozent ihr Studium in der
Regelstudienzeit absolvieren.

. Ein GroBteil der Professorlnnen
bzw. Lehrbeauftragten arbeitet wesent-
lich mehr als er miisste und es ist
unangebracht und sehr billig, einen
ganzen Berufsstand aufgrund einzel-
ner Fille zu verunglimPfen.

. Der 'Wert' eines Studiums tlisst
sich nicht im direkten Vergleich bezif-
iern. Auch in der Elienbogengesell-
schaft, in der oft nur noch die Frage

s
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'Was bringt mir das?' zdhlt, merkt man
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es Menschen gibt, die in der iage
sind,etwas weiter zu denken.

Fazit

Was verbirgt sich also wirklich hinter
den scheinbar gut gemeinten Reform-
vorschldgen?

Wenn Jijrg Drdger und seine Mit-
streiter meinen, dass man keine
kritische Wissenschaft braucht. um
den Standort Deutschland im globa-
len Vl/ettbewerb konkurrenzfihig zu
machen, und wir sie deshalb auch

abschaffen kijnnen - und ich glau-
be, dass genau dieses Denken die
Grundiage flir die meisien'Hochschui-
modernisierungen' ist -, dann sollten
sie das auch offen sager-r und nicht
so tun, ais wollten sie nur das Beste
fiir die Universitdt. Widerstand gegen
diese Scheinheil-igkeit ist notwendig
und mciglich.

Schlussendlich wird man deshalb
nicht darum herumkommen, die
Debatte um die Zukunft der Hochschu-
len auf eine hrihere Ebene zu heben
und die Frage 'Wie wollen wir leben?'
zu stellen und zu beantworten. Dafiir
ist auch ein Abschied von den Sach-
zwdngen, die unser Dasein angeblich

bestimmen, notwendig. Die Vertei-
lung g esellschaftlichen Wohlstandes
ist immer eire potiiische Entscheidung
und nur bedingt von Sachzwdngen
abhdngig.

Zundchst muss es aber darum
gehen. die Novellierung des Hambur-
ger Hochschulgesetzes in der bisher
vorgelegten Fassung zu verhindern.
Das kcinnen wir nur gemeinsam und
nurjetzt. Jeder sollte sich iiberlegen,
ob es schlimmer ist, ein Semester zu
'verlieren' oder am Ende des Studiums
in einer Realitdt aufzuwachen, in der
man nicht studieren, arbeiten und
teben miichte. Deshalb: Jetzt streiken
oder fiir immer schweiqen.

Der Beitrag von Hanno Willkomm
(Fachschaftsrat Medienkuitur) ent-
stand im Juti 2002. er bezieht sich
deshalb noch auf den Referenten-
entvtnrrf des Hochschulmodernisie-
rungsgesetzes, nicht auf den Gesetz-
entwurf, iiber den Anfang November
2002 in der Hamburgischen Biirger-
schaft abgestimmt wird. Die vom Senat
eingesetzte Expertenkommission
(Vorsitzender ist Klaus von Dohnanyi)
wiit ihr Gutachten zum Hamburger
Hochschulbereich und ihre entspre-
chenden Empfehlungen bis Ende
November vorlegen. Nach dem Willen
von Wissenschaftssenator Jcirg Driger
soll die Novelle des HmbHG spdtes-
tens im Aprit 2003 von der Hamburger
Btrgerschaft verabschiedet werden.

Auch der Akademische Senat (AS) der
Universtitdt Hamburg hat inzwischen
zur Hochschulgesetz-Novelle Steliung
genommen. In einer Pressemitteiiung
des AS v0m27.09.2002 heiBt es:

Der Akademische Senat der Universitit
Hamburg hat sich in seiner Sitzung
am 26. September 2002 erneut mit
dem Gesetzentwurf zur Novellierung
des Hamburgischen Hochschulgeset-
zes (HmbHG) befasst. In der Debatte
wurde nochmals die Verlagerung
von Entscheidungskompetenzen an
einen externen Hochschulrat als Ein-
schrdnkung der Mitbestimmungs- und
GestattungsmogUchkeiten von Univer-
sitdtsmitgliedern und Universititslei-
tung bewertet. Der Akademische Senat
befiirchtet dariiber hinaus Einschrdn-

kungen bei den GestaltungsmcigLich-
keiten in Lehre und Studium und eine
Verschlechterung der sozialen Lage
von Studierenden. Er fordert daher,
u. a. folgende iinderungen in die
Gesetzesnoveite aufzunehmen:

. Wahl der Funktionstrdger (in akade-
mischen Gremien, Prdsidien, Dekana-
ten) durch die jeweibge Wihlerschaft.
. Zusanrmensetzung der Gremien nach
den vom Bundesverfassungsgericht
vorgesehenen Regularien: 50 Prozent
Professorlnnen, 50 Prozent andere
Gruppen.
. Fiir den Fatl. dass ein Hochschulrat
eingerichtet wird, sollen mindestens
die Hdtfte der Mitglieder des Hoch-
schulrates vom AS gewdhtt werden,
auch Mitglieder der Universitdt sind
wdhlbar.
. libertragung von Kompetenzen, die
bisher bei der Wissenschaftsbehorde
lagen, an den Hochschulrat, u. a.:
Bestellung des Prdsidenten/der Priisi-
dentin und des Kanzlers/der Kanzie-
rin; Genehmigung der Grundordnung
sowie Genehmigung von neuen Studi
eng;ingen und Gebiihren.
. Unantastbarkeit der Rechte der aka-
demischen Selbstverwaitung.
. Begrenzung der Lehwerpflichtung
von Juniorprofessor/innen auf vier
Semesterwochenstunden.
. Stirkere Mitwirkung der Gleichstel-
iungsbeauftragten bei Struktur- und
Personalentscheidungen.
.  I (c inp Einf i ihrrrnn rznn Strrdiennc-
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diengebi.ihren.

. Beibehattung des so genannten
,,Hamburger Modells", d. h. Integra-
tion von Bachelor- und Masterstudi-
engiingen in die bisherigen Diplom-
/Magisterstudieng ing e.

(Quelle: http://www.uni-hamburg.de/
PSV/ PR/ Press e / Mitteitu / 2002 /
hmbhg.html)

Informationen zur Hamburger Hoch-
schulpolitik im Internet:

. Der ,,Letter of Intent" (L0I) +
Erkiirung der Landeshochschulkonfe-
renz zur Vereinbarung eines Zukunfts-
paktes mit dem Senat der Freien
und Hansestadt Hamburg - hfcp:/ /
www. uni-hamburg. de/ PSV/PR /Presse/
Mitteitu/ 2 00 2/intent.html

. Hamburgisches Hochschulgesetz
(HmbHG) vom 18.07.2001 in: Hambur-
gisches Gesetz- und Verordnungsblatt
(HmbGVBt), 27. Juti 2001, Nr. 26
- http ://wvw.luevm. de/ GVB L/ 2001 /
26.pdf

. Die verschiedenen Fassungen
des Hamburger Hochschul-Moder-
nisierungsgesetzes - http:l /
www. hamburg. d e/ flih/b eho erden/
b eho erde_fu er_wissenschaft_und_
forschung/ aktuei_3_sonstig e.htm

. Hochschulrahmengesetz (HRG) in
der Fassung des am 15. August 2002
in Iftaft getretenen 6. HRG-rhdG
- hti:p ://www.bmbf . delPub/hrg-
20020815.pdf
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Nachrichten aus dem Studiengang
Medienkultur

JensEderseitJuni2002JuniorprofessorfiirFitmwissenschaft
seit dem 01.06.2002 nimmt Jens Eder die Juniorprofessur dr Fitmwissenschaft am Institut ftir Germanistik II wahr' im

sommer wurde er zum Leiter des Zentrums fiir Medien und Medienkultul (zMM) gewihlt' Jens xder studierte Germanistik'

phiiosophie sowie Augemeine und vergleichende Literaturwissenschaft in stuttgart und Hamburg. er arbeitete u' a' als

Drehbuchautor, -assistent und -leltor (fiir den NDR), Texter im Fernseh-Dienstleistungsbereich sowie als Filmkritiker' von

1999 bis ?00? warer wissenschaftiicher Mitarbeiter am IfG II und verantwortlicher Redakteur der zltlMnewsbzw' tiefen-

schtirfe.schwerpunkte seiner Lehr- und Forschungstdtigkeit sind u. a. die Bereiche allgemeine Medientheorie, Filmpsycho-

logie und -dramaturgie. Eine Auswahl seiner ver-dffentlichungen: Dramaturgie ries populdren Films: Drehbuchpraxis und

Filmtheorie. Hamburg: Lit 1999 (Beitrdge zur Medieniisthetilcu. Mediengesihichte. Bd. 7); (ats Hg') 0berfliichenrausch'

postmoderne und postktassik im Kino der gOer Jahre. Hamburg: Lit 2002lruittag. zur Mediendsthetik u. Mediengeschich-

te. Bd. 12); Aufmerksamkeit ist keine Selbstverstindtichkeit. Eine Diskurskritik und ein Kdrungsvorschiag' In: Knut

Hickethier und Joan Kristin Bieicher (Hg.): Aufmerksamkeit, Medien und 0konomie' Hamburg: Lit 2002' s' 15-47; 'Noch

einmal mit Gefiiht,. Das affektive Feld von Filmen. In: Jan Sellmer u. Hans J. wuUf (Hg.): Filn und Psychologie - nach der

kognitivenPhase?l{arburg:Schiirenzoo?(=SchriftenreihederGesellschaftfiirMedienwissenschaft'8d.10),S.93-108'
Jens Eder hat sein Dienstzimmer in Raum 413, von-Metle-Park 6 (Philturm), 20146 Hamburg' Tel' 428 38 - 4817'

Homepage des Studiengangs Medienkuttur mit neuem Layout

Das Internetangebot des studiengangs Medienkultur irat ein neues Layout bekommen. Es entspricht damit - ebenso wie die

webseiten der am Studiengang u-eteitigten Institute - dem Konzept fiir das neue 0nline-Design der Fachbereiche' Institute

und studienginge der uniuersitat Hamburg. Die Medienkultur-Homepage kann unter der Internetadresse: http://www'sign'

lang.uni-hamburg.de/Medienprojekt/ auigerufen werden. Fiir die Zukunft ist ein ,Umzug' der Medienkultur-Seiten vom

Server des Instituts flir Deutsche Gebdrdensprache zum (virtuetten) Sewer des Fachbereichs 07 Sprach-, Literatur- und

Medienwissen schaft (http : / /www. slm'uni-hamburg' de) geplant'

tiefenschiirfe jetzt auch online

seit der Ausgabe 01,/zoozkannjetzt auch die iefensrnirfe online abgerufen'nrerden. Auch die Internetseiten der frefen-

schdrfefolgen dem gnline-Design der Einrichtur,g.n un der Universitit Hamburg. Unsere Zeitschrift ist im Internet vorerst

weiterhin unter der Adresse der zluw-News zu finden (http://vvvw.sign-tang.uni-hamburg.de/Medienzentrum/nnm-news/

welcome.htm). Das web-Archiv mit den dlteren Ausgaben i,es aelensciar/e-vorgdngers zl'fM-Ne,ws ist unter http://www'sign-

Ians.uni-hamnrrg.ae/Meliienn"niu^1^*-H{::#:i!#","ffTflHkrht::euuns der 0nline-Aussabe der tiefenschtirfe

Allqemeine Shrdienberahrng
imiach Medienkuttur (wintersemester 2002/03)

J oan Kristin Bleicher (ZMM/Hans-Bredow-Institut)
E-Mail: Joan.Bleicher@uni-hamburg.de, Telefon: -2304;

Sprechzeiten: Mo, 17-18 Uhr und Do, 17-18 Uhr

mit Eintragsliste an der Tiir, Raum: Phit 713

Jens Eder (IfG II)
E-Mail: fs9 a0 2 1 @uni-hamburg' de, Telefon: -4817

Sprechzeiten: Do, 16-1'8 Uhr
mit Eintragsliste an der Tiir, Raum: Phit 413

Ludwig Fischer (IfC II)
E-Maii: fischu.benkel@t-on',ine. de, Telef on: -2 7 3 8 ;

Sprechzeiten: Mi, 18-19 Uhr und Fr, 17-18 Uhr

mit Eintragsiiste an der Tilr, Raum: Phil 560
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Knut Hickethier (IfG II)
E-Mail: hickethier@uni-hamburg' de, Telefon: -2 7 3 5

Sprechzeiten: Mi. 16-18 Uhr (mit Ausnahmen!)

siehe Eintragslisten an der Tiir; Raum: Phil415

Johann N. Schmidt (IAA)
E-Mail: jnschmidt@rrz'uni-hamburg'de, Telefon: -4857

Sprechzeiten siehe: http://www.sign-lang'uni-hamburg'de/
fb07/ EnglS/ Lehrende-H/H-schmid'htm, Raum: Phit 105

Wotfgang Settekorn (IRom)
E-Mail: settekorn@uni-hamburg. de, Telefon: -2744

Sprechzeiten siehe : hlcp ://www.rrz.uni-hamburg' de/

romanisti(persona/w-sett.html, Raum: Phil 609



Nachrichten vom Campus
Neue Version des Campus-Kataiogs

Die Hamburger Staats- und Universitdtsbibtiothek (SUB) bietet seit dem 1. 0ktober 2002 eine neue Version (0PC4)
des Campus-Katalogs an. Er wurde dem Online-Layout. der Benutzerfiihrung und den Recherchefunktionen des GBV-

(Search&0rder) und Regionaikatalogs angepasst. Die wichtigsten Neuerungen: keine Suchmengenbegrenzungen, neue
Suchschliissel (2. B. kann i.iber ,,AlL" in allen stichwortindizierten Kategorien gesucht werden!). die Verwendung von
Booleschen (,,und", ,,oder",,,nicht" u.a.) und Nachbarschaftsoperatoren sowie Platzhaltern, die Suchergebnisse lassen
sich nach Erscheinungsjahr oder Relevanz ordnen, die Recherche kann auf bestimmte Materialarten (Biicher, Aufsitze,
Bitder etc.) oder Erscheinungsjahre eingeschrdnkt werden und die Download-Funktion (mit Zwischenabtage) ermtlglicht

das Abspeichern von bis zu 1000 Eintrdgen. Dartiber hinaus kijnnen elektronische Medien und Dokumente jetzt i.iber einen
Hyperlink direkt aus dem Katalog aufgerufen, auf den Rechner des Nutzer heruntergeladen und dort geiiffnet werden.

Die tjbertragung der Benutzerinformationen erfolgt in der neuen Version (noch) nicht verschliisselt. Auch deshalb wird der
alte Campus-Katalog weiterhin angeboten. Die alte Version ermtiglicht eine SSl-gesicherte (128 Bit) Dateniibertagung.

Fiir den Nutzer ist der Verschliisselungsmodus am Schloss-syrnbot in der Statusleiste und am ,,https://" in der URL-Zeile zu
erkennen. Um den Katalog zu nutzen, muss alierdings zuvor das entsprechende Zerlifikat (von hhaslT.rrz.uni-hamburg.de)

dauerhaft oder zumindest fiir die aktuelle Sitzung angenommen werden. Eine Log-out-Funktion, wie sie bei kostenlosen
E-Mait-Diensten (web.de-Freemail, epost, GMX u.a.) verwendet wird, bieten die Benutzerseiten der beiden Campus-Kataloge
nicht an. In der neuen Version fiihrt die Aktivierung des ,,Ende"-Buttons jedoch ein Javaskript aus, das die entsprechenden

Cookies vom System des Nutzers ltjscht. Weitere Informationen iiber den erweiterten Funktionsumfang des neuen Kata-
logs und die Verwendung der Operatoren stellt die SUB in einem pdf-Dokument bereit: http://vrww.sub.uni-hamburg.de/
kataloge/opc4.pdf. Fiir das Offnen der Datei wird der Acrobat Reader von Adobe bencitigt, ein kostenloser Download der

Software in der Version 5.1. ist unter der Adresse htfp://www.adobe.de/products/acrobat/readermain.html mdgtich.

Neues Speichermagazin der SUB in Bergedorf
Da auf dem Campus-Gelinde kein Ptatz mehr fiir Neubauten oder Gebiudeerweiterungen der Staatsbibliothek zur Verfii-

gung steht, hat die SUB Ende September/Anfang 0ktober 2002 in Hamburg-Bergedorf ein Speichermagazin fiir ca. 200.000
Biicher eingerichtet. Die Austagerung betrifft verhdltrismdBig wenig genutzte Bestinde mit den Signaturen A 1951/... bis

A 7970/ ..., B 7957/ ... bis B 1970/..., CF (Collection franqaise) und EL (English Library mit Source Library). Seit dem
5. Oktober 2002 kijnnen die Bestinde der MagazinauBenstelle wieder i.iber die Leihstelle oder den Lesesaal bestellt werden,

die Auslieferung erfolgt allerdings nur dreimal in der Woche (am Mo, Mi und Fr jeweils ab 15.00 Uhr).
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Annamaria Benckert, Maigarete Czer-
winski, Knut Hickethier und Hanno
tViiikomm (Hrsg.): ,,Wir hatten einen
Lacher". Die Geschichte der deutschen
Wochenschauen. Hamburg : Univ.
Hamburg 2002 (= Hamburger Hefte
zur Medienkultur - HHM. Preprints
aus dem Zentrum fiir Medien unC
Medienkultur des FB 07 der Universi-
tiit Hamburg. Bd. 6).

Veroffentl,ich ungen I

Hamburger Hefte zur Medienkultur

Das Projektseminar ,Wochenschau', das im Sommersemester 2002 unter der Leitung
von Prof. Knut Hickethier und Jiirgen Voigt stattfand, stetlt im sechsten Band der

,Hamburger Hefte zur Medienkultur' (HHM) seine Ergebnisse vor.
Vor 25 Jahren wurde in Hamburg die letzte bundesdeutsche Wochenschau pro-

duziert. Diese,Nachrichtensendung des Kinos'ist ftir das koilektive Gedichtnis der
Bundesrepub[k Deutschland im Hinblick auf politische, kulturelle und sporttiche Ereig-
nisse von herausragender Bedeutung. Von den fiinfziger bis zu den siebziger Jahren
bildeten die Wochenschauen einen zentiaien Bestandteil der bundesdeutschen Film-
berichterstattung. Dariiber hinaus boten die hiufig am Spektakel orientierten Sensati-
onsgeschichten Emolionsstimulation und Unterhaltung. Eine umfassende medienwis-
^^-^^L^. ! l :^r^^ A,,a^-L^: ! . - - -  l^ . ,  Tt I^^L^--^L-, ,  .+-1.+ l - , : .1-ra 
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hatten einen Lacher - Die Geschichte der deutschen Wochenschau" welden die Kon-

zeptions-, Produktions- und Rezeptionshintergri.inde der u. a. in Rahlstedt produzier-

ten Wochenschauen beschrieben und Ansitze zur Analyse entwickelt. Zur Veranschau-

Lichung dienen eine Vielzahl von Abbildungen aus originaiem Wochenschaumaterial.
Der vorliegende Band beginnt chronologisch mit einer Darstellung det (Friih-)

Geschichte der Wochenschau durch Jiirgen Voigt und die Beschreibung der zwanziger
und dreiBiger Jahre durch Sarah Lieb und Nina Mattenklotz. Kaut Hickethier hebt in

seinem Uberbtick iiber die 0rganisation der Wochenschau nach 1945 besonders den

Medienstandort Hamburg hervor und beschiftigt sich u. a. mit dem Konkurrenzver-

hiltnis zwischen Wochenschau und Fernsehen. David Czarnetzkis und Michaeia Mengs

Beschreibung der Produktionsbedingungen der fiinfziger Jahre werden anschaulich

durch die Dokumentation der Beftagung von Zeitzeugen, wie z. B. den Interviews mit

dem Kameramann Klaus Brandes (Michaela Quaas und Megi Tsereteti), der Cutterin

Jutta Pernice (Malgorzata Dzimira, Justyna Rogowska, Tiina Kilissaar) und dem ehe-

maligen Geschiftsfiihrer Wolfgang Esterer ergdnzt. Mit der spezifischen Sprache, den

Sprecherpersdntichkeiten und dem Musikeinsatz der Wochenschau setzen sich Wiebke Dreckmann, Britia Zietemann und
Hans-Peter Fuhrmann kritisch auseinander. Biidwaht und Bildeinsatz stehen im Zentrum der Beschreibung durch Sigrid
KannengieBer und Sabrina Stocker. Um Aussagen iiber die Rezeption der Wochenschau treffen zu krjnnen, werteten Tina
Chieregato und Laura Combiichen historische Briefe des Ufa-Filmverleihs aus. Der Frage, inwieweit die Wochenschau als
frtihes ,Infotainment' zur Unterhaltung diente, gehen die beiden Beitriige von Katrin Hesse/Friedrich Kiipper und Mar-
garete Czerwi.nski/Birgit Meyer nach. Das schwierige Verhdltnis von Wochenschau und Tagesschau, die anfangs beide im
Warburghaus in der Heilwigstrasse produziert umrden, beleuchten Jasmin Al-Safi, Christine Dunker und Hanno Willkomm.
In einem Beitrag zur Darstellung der Frau in der Wochenschau wenden Katja Schumann und Vlado Tinchev medientheo-
retische Fragestellungen auf die Wochenschau an. Den Abschluss bitdet ein Uberbtick iiber die derzeitige tuchivsituation
der Bestiinde von Ildiko Gieseler und ein Interview mit Wilfried Wedde (Deutsche Wochenschau GmbH) zu den Vermark-
tungschancen von historischen Wochenschaubeitrdgen.

In der Reihe ,Hamburger Hefte zur Medienkultur (HIIM). Preprints aus dem Zen-
trum fi.ir Medien und Medienkultur des FB 07 der Universitit Hamburg' (siehe dazu
tiefenschtirfe, SoSe 2001, S. 41) tiegt bereits vor: Knut Hickethier: Medienkulhrr und
Medienwissenschaft. Das Hamburger Modell. Vorgeschichte, Entstehung, Konzept.
Hamburg: Universitiit Hamburg 2001 (= HHM. Bd. 1).
Aus dem Inhait: I. Medienwissenschaft und ihre Geschichte, Il. Medien- und Kommu-
nikationsforschung in Hamburg, III. Die Medien in der Hamburger Germanistik, IV:
Institutionelle Konsotidierung: Die Teilstudienginge ,Journaiistik' und ,Medienkultur',
V: Medienkultur und Medienwissenschaft heute.
Die Reihe ,Hamburger Hefte zur lvledienkuitur'wird herausgegeben von Ludwig Fischer,
Knut Hickethier, Johann N. Schmidt und Wolfgang Settekorn in Zusammenarbeit mit
Klaus Bartels, Joan lkistin Bleicher, Jens Eder, Bettina Friedl, Jan Hans, Corinna Miil-
Ier, Hans-Peter Rodenberg, Peter von Ri.iden, Rolf Schuimeister, Joachim.Schdberl und
Harro Segeberg.
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Jens Eder (Hrsg.): 0berflSchen-
rausch. Postmoderne und Postklas-
sik im Kino der 90er Jahre. Miinster,
Hamburg u. a.: Lit 2002 (Beitrdge zur
Medieniisthetik und Medienqeschich-
te. Bd. 12).

,,0berflichenrausch" - das hei8t: Auf
die Gestaltung der fiimischen 0ber-
fldche, auf das Erscheinen der Dinge
im Fitm, auf das Design der Bilder und
Tcine wird besonderer Wert geiegt. Das
he8t weiter: Der Film bringt seine
Kiinstlichkeit fiir das Publikum an
die 0berfliche. Das heiBt schlieB-
iich: Trotzdem sotien die Zuschauer
in einen Kino-Rausch geraten. Dabei
schlieBt Oberflichenrausch einen Tie-
fenrausch nicht aus.

Au{me|'(samkall,
Itedian und dkanrrrrtre

tu@**$*rui

Knut Hickethier und ioan Kristin Blei-
cher (Hrsg.) : Aufmerksamkeit, Medi-
en und Okonomie. lliinster, Hamburg
u. a.: Lit 2002 (Beitrige zur Mediends-
thetii< unC l4ediengeschichte. Bd. 13).

Veroffentlich ungen II

Eine wachsende Zahl von Medienan-
geboten konkurriert unter Einsatz
ausgefeilter Strategien um die Auf-
merksamkeit eines Pubtikums, das
einen cikonomischen Umgang mit
dieser mentalen Ressource pflegt. Die
Aufmerksamkeit wird verstdrkt zum
tikonomischen Faktor, den es zu erfas-
sen gilt. Die Autorinnen und Autoren
dieses Sammelbandes untersuchen das
Phdnomen,,Aufmerksamkeit", seine
tikonomischen Strukturen und Funkti-
onen sowie die Aufmerksamkeitsstra-
tegien unterschied[cher Medien, des
Films und der Literatur.

RoU Schulmeister: Virtuelle Univer-
sitdt - Virtuelles Lernen. Mit einem
Kapitel von Martin Wessner. Miinchen
u. a.: Oldenbourg 2001.

In diesem Buch werden hochschuipo-
litische Forderungen und Prognosen
zur zukiinftigen Marktentwicklung der
virtuellen Universitit zusammenge-
bracht und mit empirischen Beschrei-
bungen es aktuellen Medieneinsatzes
konfrontiert. Damit soll dazu beigetra-
gen werden, Trends zu identifizieren,
Stirken und Schwichen der Trends
aufzuzeigen und der Diskussion von
Strategien fiir das eigene Engagement
einen Raum zu geben.

Die Themen sind dabei:
- nationale und internationale Trends
- Theorien zur Typologie und Klassifi-
kation des virtuelien Lernens
- Theorien zur Medienwirkunq (Inter-
aktivitdt etc.)

- Konzepte und Modelle von 0nline-
Seminaren
- Ansiitze zur Standardisierunq und
zum Benchmarking

RoU Schulmeister: Lernplatfformen
fiir das virtuetle Lernen. Evaluation
und Didaktik. Miinchen u. a.: 0lden-
bourg 2003.

Das neue Buch von RoU Schulmeister
kombiniert die ai<tuelle Forschung zur
Evaluation von Lernplattformen mit
didaktischen Reflexionen zu deren
Einsatz in del virtuellen Lehre und
eignet sich so auch als praktischer
Leitfaden.
Der erste Teil berichtet iiber eine
umfassende B estandsaufnahme von
Lernplattformen. Besonderes Gewicht
wird auf die Kriterien und Methoden
gelegt, nach denen Lernplattformen
bewertet werden. Ausfiihrlich darge-
stellt werden Ergebnisse der Usabitity-
Studie, in der fiinf Lernplattformen
durch 31 Projekte einem Praxistest
unterzogen wurden.
Der zweite Teil eriiutert Aspekte des
dida}tischen Designs in komplexen
Lernsystemen:
- Wie kann man didaktische Szenarien
unterscheiden?
- Welche Gesichtspunkte sind bei der
Struklur von Lektionen zu beachten?
- Wie kann man dlmamische Seiten
durch Metadaten kontrollieren?
- Wie wichtig ist die Interaklivitiit von
Lernobjei<ten, frir die eine Taxonomie
vorgestellt wird.
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Ringvorlesung

Mediale Mobilmachung
Das Dritte Reich und der FiLm

Koordination: Knut Hickethier und Harro Segeberg

Mediale Mobilmachung meint weit mehr als die filmische veranschaulichung einer mehr oder weniger gut versteckten

ideologischen Botschaft. Sie verlangt (so einer, der es wissen musste), ,,zu elementaren Konfliktstellungen zu kommen'

die mit den natiirlichen Sinnen, dei lugen und 0hren, ohne komplizierte Denkprozesse aufgenomlnen, das herBt unmit-

telbar erlebt werden ktjnnen,, (J. Goebbels 74./75.2.7947). In diesem sinne sollte sogar Goebbels totaler Ikieg am Ende ein

Krieg sein, in d.em man - so Goebbels - einzig fiir den ,,schijnen Falbfilm iiber die schreckiichen Tage, die wir durchleben"

(17.4.1,945), das eigene Leben noch einsetzt. Wir wiirden dies heute - mit unserem Medien-Schreckensmann Jean Baudrii-

lard - die mediale ,,Liquidierung aller Referentiale" nennen'

Die kritische Diskussion der These, dass im Dritten Reich ein vergleichbares Unternehmen vorerprobt nrurde, kann nur

dann gelingen, wenn beachtet wird, dass die Realitiit des Films im Dritten Reich neben dem Spielfitm den Dokumentarfilm'

die wochenschau, den Kulturfiim, den unterrichtsfilm, den werbefitm sowie den Trickfilrn einschioss. Insofern kommt

es darauf an, in einem ersten Schritt die hierjeweils verfolgten Strategien einer filmischen Realititstransformation zu

erhellen, um daraus dann in einem weiteren schrift die Konturen einer das Zusammenwirken dieser Filmangebote regulie-

renden programmdsthetik abzuleiteu dazu sollen Filmvorfiihrungen im Metropolis-Kino, die die Vorlesungsreihe begleiten

werden, das notwendige Anschauungsmaterial bereitstellen. und, neben den Erfolgen des l"lodells wdre weiter zu iiberprii-

fen, warum und worin es am wachsenden seibstbewusstsein seines medial geschulten Publikums durchaus auch scheitern

konnte. Der Goebbels-Frage ,,M6chten Sie nicht in diesem Film eine Rolie spieien?' (77.4.7945) musste man ja keineswegs

immer und iiberall zustimmen.

0rt/Zeit Mo, 19-27Uhr, Filmvorfiihrung im Metropolis-Kino'

Dammtorstr. 30a (Auch die Zusatztermine beginnen'

wenn nichts anderes vermerl<t ist, um 19'00 Uhr')

Di, 18-20 Uhr, Vorlesung in Phil D

Vortesungstermine (mit Fitmvorfii hrungen) :

21.10. (Mo) Wunschkonzert (1940)
22.10. (Di) Ertebnisraum Kino.

Das Dritte Reich als Mediengesellschaft
Prof. Dr. Harro Segeberg. Institut ftir Germanistik II

der Universitdt Hamburg

25.10. (Fr!)
28.10.
29.10.

05.11.

08"11. (Fr!)
11..11.
72.77,

Befreite Hiinde (1939)
Venus vor Gericht, 1941
Ptastiken auf Cellutoid. Frauen und Kunst im NS Spietfitm
Prof. Dr. Linda schulte-sasse Macalester College, St. Paul, Minnesota (usA)

Amphitryon (1935)
Musik- und Remefilm
Dr. Jan Hans, Institut ftir Germanistik II der Universitdt Hamburg

It Happened One Night (1933) (Beginn: 17'00 Uhr!)
uLucKsl(lncer ( rvJo.l
Vom Ernst der Komiidie.
Prof. Dr. Knut Hickethier, Institut fiir Germanistik II der universitdt Hamburg
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i8.11.
19.11.

22 11 (Frt \

25.77.
26.tt.

03.12.

04.12. (Mi!)

06.12. (Fr l )
09.72.
10.12.

76.12.
17.t2.

06.01.
07.01.

13.01.
14.01.

20.01.
2t.ot.

23.01. (Do!)

27.07.

28.01.

31.01. (Fr l)
03.02.
04.02.

Kuitur- und Industriefilme von Walter Rutlmann
Walter Ruttmanns Kultur- und Industriefilme 1933-1941
Prof. Dr. Irmbert Schenk. Universitiit Brernen

Onfornrnn (1ALL\ ( im Kinnr:um Modionzpnirrrm \ /nn-Mpl lc-P:r l r  6 Raninn'  16 OO l lhr t \\ ' -  " /  \ ' - "
Zu neuen Ufern (1937)
PoUtik der Gefiihte. Veit Hartan, Detlef Sierck und das Melodram
Dr. Hermann Kappethoff, Seminar fiir Filmwissenschaft
der Freien Universitiit Berlin

,,Das 0rnament der Sache". Werbe- und Trickfilm im 3. Reich.
Dr. Giinter Agde, CineGraph Berlin
Werbe- und Trickfilme

Otympia, Teil i: Fest der Viilker (1938)
0tympia, Teii II: Fest der Schrinheit (1938)
Leni Riefenstahl und der ,,absolute Fitm"
Dr. Rainer Rother, Deutsches Historisches Museum Berlin

Deutsche Wochenschau (in Auswahl)
,Nationalsozialistischer Realismus' und Film-Krieg.
Am Beispiel der Deutschen Wochenschau
Dr. Kay Hofmann, Haus des Dokumentarfilms Stuttgart

Friedrich Schitler. Der Triumph eines Genies (1940)
Die gro8en Deutschen. Zur Renaissance des Propagandafilms um 1940
Prof. Dr. Harro Segeberg, Institut fiir Germanistik II der Universitit Hamburg

Feldzug in Polen $9a0); Der Sieg im Westen (1941)
Sinfonie des Krieges. Die ,,Btitzsiege" im abendfiillenden Dokumentarfilm (1939-1941)
Prof. Dr. Karl Priimm, Institut fiir Neuere deutsche Literatur und Medien
der Universitdt Marburg

GroBstadtmelodie (1943)
Nationalsozialistische Moderne? Stadt und Film im Dritten Reich
Irina Scheidgen M. A.,
institut fiir Germanistik II der Universitdt Hamburq

Wie,,Deutsche Kamerun-Bananen" ins Klassenzimmer kornrnen
- Filmpidagogik und Unterrichtsfilm
(mit Fitmbeispielen, im Metropolis-Kino, 19.00 IIhr!)
Dr. Ursuia von Keitz, Seminar fiir Filmwissenschaft
der Universitdt Ziirich

Die Jiingsten der Luftwaffe (1939),
Flugzeugbauer von morgen (1,944), Junge Adter (1944)
,,Die Sehnsucht eines jeden Jungen ist Riegen"
Berufswerbung im Kultrr- und Spietfitm
Dr. Gabriele Weise, Institut fiir Berufs- und Wirtschaftspiidogogik
der Universitit Hamburq

Mrs. Miniver (1941)
Kolberg (1945)
NS-Film und Holtyrood-Kino: Massenunterhattung und Mobilmachung
Prof. Dr. Jens Eder. Institut fiir Germanistik II der Universitiit Hamburq
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Ringvorlesung

Literaritat und Digitalitdt
7ur Zukunft der Literatur

Koordination: Harro Segeberg und Simone Winko

Schwanengesdnge sind publikumswirksam, Ankiindigungen revolutiondrer Umbri.iche nicht minder. Beide ,Textsorten'

prigen seiilenei das Bitd der ijffentuchen Diskussion iiber die Zukunft der Literatur im Medien- Zeitalter: 0bwohi trotz

anderslautender prophezeiungen die Gutenberg-Galaxie noch imrner nicht am Ende ist, vdrdjetztvneder errr-eut das Sterben

der Literatur eingeldutet. Dieses Mal sind es nicht der Film oder d.as Fernsehen, sondern es sind die ganz neuen I'ledien,

die fiir ihr Verschwinden sorgen werden. Dem gegeniiber stehen die seit den 1980ern wiederholten kulturrevolutioniren

Utopien, die in einer n"u.n ior* digitaler Literatur, der Hyperfiction, die Befreiung von Beschrdnkungen durch das lineare

Medium traditioneller Literatur feiern. Solchen pessimistischen und euphorischen Extremen setzen diejenigen, die mit Lite-

ratur und den neuen Medien arbeiten, in der Regel eine Eelassenere und pragmacschere sicht auf die Dinge entgegen. Ein

solcher dritter Weg soll ir,. dieser Vorlesung verfolgt werden: der Weg zukunftsorientierter Bestandsaufnahmen.

Welchen Status hat d.ie Literatur (oder: haben die Literaturen) heute unter dem Vorzeichen des digiiaien Mediums, und

wie kcjnnte ihre Zukunft aussehen? Antworten auf diese Fragen sollen in drei Bereichen gesucht werden'

1. Digitatisierte Literatur / Literatur im Internet: Literatur, die als Lineare entstanden ist

und naihtragiich digitaiisiert wurde, ist fi.ir Literatur- und Medienwissenschaftler ebenso

interessant, wie es die neuen Mciglichkeiten sind, Literaturbezogenes Wissen elektronisch

zu prdsentieren. Was sind virtuelle Bibliotheken, was elektronische fuchive, und wie kcjn-

nen sie sinnvoll genutzt werden? Welche auf Literatur bezogenen elektronischen Recher-

che-Miiglichkeiten gibt es? Wird ,print on demand' die herkcimmtichen, kostenintensiveren
publikationsformen ablosen? Welche Institutionen zur Ftjrderung von Literatur gibt es im

ffiful,, f:r'' *::>s/1" 
;;;.;;:;i""'"^'R *-utid"

n i: 
'%'- z. Ltteratur als Hypertext: Hypertext, als eiektronische Textform, die an ein spezifisches

Speichermedium, ein Lesegerdt und an Lesesoftware gebunden ist und link-Strultur auf-

vreist, wird seit den 19g0ern verstdrkt fiir literarische Produktionen verwendet. Ist mit den literarischen Hypertexten eine

neue prdsentationsform von Literatur entstanden, ein weiteres literarisches Genre oder Ear ein neuer Typ von Literatur?

Wie wirkt sich diese Literatur auf die traditionelie lineare Literatur aus? Fordert das zunehmend starke multimediale Ele-

ment in Hyperfictions eine Neubestimmung d.es Literaturbegriffs? Ist Hypertext-Literatur tatsdchlich etwas ,ganz Neues'

oder gibt es iiber zufdllige lihnlichkeiten hinausgehende [terarische Vorldufer? In welchem MaBe weicht die Interaktion,

die von den Lesern/Usein der meisten Hyperfictions gefordert wird, von der Interaktion ab, die ,Normallesern' tinearer

Literatur im prozess der Textverarbeitung abverlangt wird? Was ist das Literarische an Computerspielen, vor allem Adventu-

re Games?

i. Netzliteratur: Literatur, die Hypertext-Struktur aufweist und fiir das Internet
produziert wurde, bildet nicht nur angesichts der Verbreitung des lrVlVW eine wichtige rI' j ' 

I . I
I einige Forscher meinen: die zukunftstriichtigste - Gruppe. Wie wirkt sich das Inter- r "j" 

? ''' I I I
net auf Form, Inhalt und Rezeption Literarischer Texte aus? Welche literaturbezogene 3 

. 
:T 1 . \ '

Wirkung haben die neuenfuten dervernetzten Literaturvermittlung, dervernetzten I .r.J * .t 1y.l ;1,
Kommunikation, die Reaktion in anniihernder ,Echtzeit' ermiiglichf und bereits eige- ' I fil

ne Stile ausgeprdgt hat? Welche tuten literarischer Netz-Kommunikation gibt es iiber-

haupt? Wie sieht es im WW mit der Grenze zwischen ,facts' und ,fiction' aus?

ijnd schlieBtich: Welche Folgen ergeben sich aus diesen drei Bereichen fiir die Wissenschaft von der Literatur?

OrtlZeitz
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23.10.

30.10.

06.11.

13.11.

20.11.

27.11.

04.72.

It.t2.

18.12.

08.01.

15.01.

22.07.

23.01. (Do!)

29.01.

Vortesungstermine

Kurze Einfiihrung in die Ringvorlesung
Harro Segeberg, Simone Winko (Universitdt Hamburg)
Lesen, Sehen, Klicken: Die Kinetisietung konkreter Poesie
Dr. Roberto Simanowski (Institut fiir Medienwissenschaft der Friedrich-Schiller-Universitdt Jena)

Links zum Kanon. Die Uterarische Tradition und ihre Prdsenz im Netz
Prof. Dr. Ernst Rohmer (Institut fiir Germanistik der Friedrich-Alexander-Universitdt Erlangen-Ntirnberg)

,,Parallelpoesie"? Mehrmediate Buch-/Netzprojekte
Prof. Dr. Harro Segeberg (Institut fiir Germanistik II
der Universitdt Hamburg)

Der Vortrag wurde auf den 23.01..2003 verschoben!

Was ist und was leistet die Computerphilologie?
PD Dr. Jan Christoph Meister (Institut fiir Germanistik II
dei Universitdt Hamburg)

Computerspiele - ein literarisches Genre?
Dr. Britta Neitzel (Heinz Nixdorf MuseumsForum Paderborn)

Schreiben an der web lkante. Was lwie lese ich, wenn das blittern in den seiten fehlt
Prof. Stefan Maskiewicz (Fachbereich Design an der Fachhochschule Miinster)

Computer-Spielerei oder titerarischer Text? Zur Literarizitit von Hyperfictions
PD Dr. Simone Winko (Institut fiir Germanistik II der Universitiit Hamburg)

Der digitate Literaturbetrieb. Pmjekte, Hintergriinde, Strulfirren und Verlage im Internet
Christine Bcihler, M.A. (Wien)

Kreative Kooperation oder Konkurrenz?
Gemeinsam Schreiben im Internet
Sabrina 0rtmann, M.A. (Berlin)

Schreiben im Netz. Versuch einer Typologie
Dr. Christiane Heibach (Institut ftir Kommunikations-
wissenschaft der Universitdt Erfurt)

Helden wie wir. Narrative Strukturen in MUIIs und Massive Multiptayer 0nline Roleptaying Games
PD Dr. Fotis Jannidis (Institut ftir Deutsche Philologie der Ludwig-Maximilians- Universitit Miinchen)

Geschichte und Theorie des Hypertextes (Sondertermin: 18-20 Uhr in PhiI A!)
Dr. Stephan Porombka (Institut fiir deutsche Literatur
an der Humboldt-Universitit Berlin)

Von Serienmiirderinnen, Verschwtirungen und Schwarzer Magie:
Pseudo-Dokumentationen im Internet - ein neues Genre?
PD Dr. Margrit Schreier (Psychotogisches Institut der Universitiit zu Kiitn)

Literatur@internet oder warum die zukunft des schreibens lingst da ist
Dr. Beat Suter (Ziirich)

05.02.
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Lehrueranstaltungen
MedienkuLtur

Wi ntersemester 2002/ 03

Zur Erliuterung:

(*1) - Zulassung fiir MK
(*2) - Zulassung fiir MK sowie fiir Journalistil<

Es werden etwa 3 Lehweranstaltungen des Studiengangs
Medienkultur fiir J ournatistik-Studierende g eiiffnet
(s. kommentiertes Vorlesungwerzeichnis,,Journatstik")

(Stand 09.09.2002)

Vorlesungen

07.400 Geschichte des ameikanischen Films II
(1945-heute)
2st. Dienstag 10-12 Phit C. Hans-Peter Rodenberg

07.40L Rinryorlesung
Mediale ltlobilmachung. Das ditte Reich und der FiIm.
(in Verb. mit Sichttermn 07.424)
2st. Dienstag 13-20 Phil D. Knut Hickethier, Harro Segeberg

07.270 Ringtorlesung
Literaitiit und Digitalitiit. Zur Zukunft der Literatur
2st. Mittwoch 13-20 Phil D. Harro Segeberg, Simone Winko

07,277 Literatur und Radio. Mediengeschichte in Beispielen
2st. Mittwoch 10-12 Phii E. Horst 0hde

07.278 FiIm und Lel<tiire. Zum Crossover zwtschen Literatur
und FiIm (in Verb. mit Sichttermin 07.355)
2st. Montag 11-13 Phit B. Harro Segeberg

Seminare Ia

07.402 Einfilhrung in das Studium von Medien und Medien-
kultur (*7)
4st. Montag 14-18 Medienzentrum. Knut Hickethier

07.403 Einfithrung in das Studium von luledien und Medien'
kultur (*7)
4st. Freitag 9-13 Medienzentrum. L. Fischer, J.N. Schmidt,
W. Settekorn, S. Selte

Seminare Ib
(im Anschtuss an den Besuch eines Seminars Ia oder zur
Einf[ihrung/Vertiefung in einem Schwerpunktstudium)
Alie lb-seminare - andere Verfahren siehe die mit ++

gekennzeichneten - haben eine Teilnehmerbegrenzung:

07.404 FilmanalYse
2st. Montag 10-12 Medienzentrum. Christian Maintz

07.405 Schreiben fttr den FiIm - Filmtheorie und Drehbuch-
praxs (.1) (in Verb. mit Sichttermn07.425)
2st. Dienstag 18-20 Phil 256/258 (MMR). Corinna Distner

07.406 Im Labyrinth der ,,Stoffe": Intermedialittit und
Vaiation bei Friedich Dilnenmatt
(in Verb. mit Sichttermin 07 '426)
2st. MitLwoch 12-14 Medienzentrum. Oliver Mtibert

07.407 Beginnings: Zur iisthetik von Filmanfdngen
2st. Dienstag 14-16 Phil 1172. Johann N' Schmidt
++Anmeldung siehe Schwarzes Brett des IAA

07.432 Film-Bilder, FiIm-StiIe (* t)
2st. Mittwoch 14-16 Medienzentrum' Jens Eder

07.408 Gruntilagen der Radiokommunikation (* 2)
2st. Dienstag 10-12 Phil 1273. WoUgang Settekorn
++ keine Anmeldung erforderlich

07.409 Rundfunkund Literatur 1945-1960. Anhand ausge'
wiihlter Beispiele aus der NWDR-Hdrfunkgeschichte
2st. Montag 12-14 Medienzentrum. Hans-Utrich Wagner

07 .470 Grundlagen des Internet (* 7)
2st. Dienstag 14-16 Phit 256/?58 (MMR). Joan K' Bleicher

07.471. Vor- und Nachbereitung von Praktika (*7)
1st. 14tgt. Dienstag 18-20 Phil 1331. Jens Eder

07.053 Medienkultur I: Filmwelten Spaniens und Lateinameri'
kas. Kulturelle Alternativen und didalctische Potenziale
2st. Mittwoch 16-18 IAAS, VMP 5. Burkhard Voigt
++ keine Anmeldung erforderlich

Seminare Ib
(im Ubergang zum Hauptstudium)
Alle lb-Seminare - andere Verfahren siehe die mit ++

gekennzeichneten - haben eine Teilnehmerbegrenzung:

07.472 Das postklassische Hollywood-Kino
(in Verb. mit Sichtlermn 07.427)
2st. Mittwoch 16-18 Medienzentrum. Jan Distelmeyer

07.41.3 Fernsehnachrichten: Die Geschichte der,,Tagesschau"
2st. Dienstag 9-11 Medienzentrum. Peter von Riiden

07.433 NoeI Carrolls Medientheorie:
,,A Philosophy of Mass Art"
2st. Donnerstaq 74-76 Phil 708. Jens Eder
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Seminare II

07.41,4 Filmgenres: Der Kiegsfilm
(in Verb. mit Sichttermin. 07.428)
3st. Donnerstag 15-18 Medienzentrum. Joachim Schrjberl

07.41,5 Das Ditte Reich im FiIm: Hollywood, ExiI und deut-
sches Nachl<riegskino (in Verb. mit Sichttermin 07.429)
2st. Dienstag 11-13 Medienzentrum. Harro Segeberg

07.476 Projektseminar, Teil II:
Filmg eschichte : Wo chenschau ( 7)
3st. Dienstag 15-18 Medienzentrum. Knut Hickethier

07.417 Seial KiIIers. Die Konstruktion eines postmodernen
Mythos in Literatur und Film des ausgehenden 20. Jahrhun-
derts
2st. Mittwoch 14-16 phit 1331. Klaus Bartels

07.478 Edgar Reitz' ,,Heimat" - Vorgeschichte, Realisierung
und Rezeption eines ,Monuments der deutschen FiIm- und
Fernsehg eschichfe' (in Verb. mit Sichttermin 07. 430)
3st. Freitag 13-16 Medienzentrum. Ludwig Fischer

07.41,9 Der Schiftsteller Siegfried Lenz als H\rfunb und Fern-
sehdutor
2st. Dienstag 13-15 Medienzentrum. peter von Riiden

07.420 Die Darstellung von Zukuffi in den l4edien (2)
2st. Donnerstag 13-15 Medienzentrum. Joan K. Bleicher

07.421 Projektseminar, TeiI I: Digitale Medien: projektptanung
und Entwicklung (*7)
3st. Montag 9-12 CIP-Poot. Rolf Schuimeister

07.625 ,,Repriisentation". Genese und Entwicklung eines
komplexen Konzepts der Kogniti.ons-, Sprach- und Medienwis-
senschaft
3st. Donnerstag9-72 Phil 756 l4roUgang Settekorn

0berseminar

Q7.422 Medientheoie aus Sicht des SpielfiIms (.7)
(in Verb. mit Sichttermn07.437)
2st. Mittwoch 10-12 Medienzentrum. Joan K. Bleicher

Examensko[[oquium

07.423 Examenskollo quium Medienkultur (. 7)
1st. (1atigt.) Donnerstag 15-17 Phit 256/258 (MMR).
Joan K. Bleicher

Sichttermine

07.355 Film und kktiire.
Zum Crossover rwischen Literatur und FiIm
(in Verb. mit Ringvorl. Nr. 07.278)
2st. Dienstag 14-16 Medienzentrum Kino. Harro Segeberg

07.424 Ringvorlesung
Mediale l,Iobilmachung. Das Ditte Reich und der Film
(in Verb. mit Vorlesung Nr. 07.401).
Zst. Montag 19-2:t,,Metropoiis"-it1no. Knut Hickethier,
Harro Segeberg

07.425 Schreiben fitr den FiIm - Filmtheoie und Drehbuch-
praxs (in Verb. mit Sem. Ib 07.405)
2st. Montag 16-18 Medienzentrum Kino. Corinna Ddstner

07.426 Im Labyrinth der ,,Stoffe": Intermedialittit und Vaia-
tion bei Fiedich Dilrrenmatt
(in Verbindung mit Sem. Ib 07.406)
2st. Mittwoch 10-12 Medienzentrum Kino. 0liver Miibert

07.427 D as posfklassische Hollywood-Ktno
(in Verb. mit Sem. Ib 07.472)
2st. Dienstag 16-18 Medienzentlum Kino. Jan Distetmever

07.428 Filmgenres: Der Kriegsfilm
(in Verb. mit Sem. II07.474)
2st. Dienstag 10-12 Medienzentrum Kino. Joachim Schrjberl

Q7.429 Das Dritte Reich im FiIm: Hollywood, ExiI und deut-
sches Nachl<riegskino (in Verb. mit Sem. II 07.4t5)
2st. Montag 17-19 ,,Metropolis"-Kino. Harro Segeberg

07.430 Edgar Reifz' ,Heimat' - Vorgeschichte, Realisierung
und Rezeption eines ,Monuments der deutschen FiIm- und
Fernsehgeschichte' (inVerb. mit Sem. II 07.4tB)
2st. Mifmoch 16-18 Medienzentrum Kino. Ludwig Fischer

Q7.437 Medientheoie aus Sicht des SpielfiIms (.t)
(in Verb. mit Obersem. 07.422)
2st. Montag 10-12 Medienzentrum Kino. Joan K. Bleicher

USgRStCHf iiber die Lehrveranstattungen des Fachs,!our-
natistik und Komm uni kationswissenschaft, die im
WS 02/03 ffir Medienkultur-Studierende geiiffnet werden

00.530 Vorlesung
Einftthrung in die J ournalistik und Kommunikationswissen-
scha.ft (nit Tutorium 00.560)
2st. Mittwoch 10-12 Audi Max 2. Siegfried Weischenberg,
Bernhard Prirksen

00. 541 Seminar I: Empirische Kommunikationsforschung:
Vertiefung. Was bieten die Medien?
Einfilhrung tn dte Inhaltsanalyse
2st. Dienstag 10-12 - 0rt: Ap 7, R. 1,39/t4t Uwe Hasebrink

00.553 Seminar II / Forschungsprojektseminar I
New Journalism
2st. Dienstag 10-72 - Ort: R. 0075 VMp 5. Joan K. Bleicher,
Bernhard porksen
(Dieses Seminar kann nur als Seminar II, nicht aber als MK-
Projektseminar angerechnet werden.)
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