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Literatur in den Rezeptionsformen des Lesens und Sehens/Horens
Ein mediendidaktisches Modell zur Beschaftigung mit Literarur im Medium des Films
am Beispielvon Friedrich Diirrenmatts Roman -Der Richter und sein Henker«
und der Verfilmung durch Maximilian Schell

Auf der Basis wechselseitiger Beziehungen zwischen Bild und Sprache, Film und Literatur,
den Medien Fernsehen und Buch1 geht es mir darum, unter dem Gesichtspunkt ihrer
Differentialitar und Komplementaritar ein didaktisches Modell zur praktischen Umsetzung
der zur Formel gewordenen Forderung nach einem sinnvollen Umgang mit den Medien in
der Praxis zu enrwickeln, Ich werde mich mit der Frage befassen, welchen Sinn es hat,
wenn man sich mit den Medien in der schulischen Praxis beschaftigt, wenn man sich z.B.
mit dem Text eines Romans und dessen Verfilmung auseinanderserzt, und wie diese
Auseinandersetzung beide Medien, Bild und Wort, gegenseitig in ihrer Spezifik, Struktur
und Leistung bzw. Wirkungsmoglichkeit und Funktion erhellen kann, so daB sie nicht
mehr als konkurrierende, sondern als korrespondierende, koexistierende Kulturtrager
aufzufassen sind. Sie sind Trager von lnformationen, kulturellen Werten , ethisch-morali
schen Haltungen oder Einstellungen, von Erkenntnissen, Einsichten, Botschaften, von
Sinnbildungs- und Sinnfindungsprozessen, denn es ist unverkennbar - so loge Degenhardt
-, »daB sehende und lesende Literaturrezeption einander niemals ausschlieBen, weil das
Sinnpotential des Textes bei seiner Verfilmung in jedem Fall einem Wandel unterliegt ,,2
und letztlich in der Transformation ein neues Produkt hervorbringt.' Gleichzeitig will ich
auch auf den Effekt aufmerksam machen, den eine derartige Auseinandersetzung mit Film
und Literatur auf Leseverhalten und Literaturinteresse, auf Leseintensitat und Lesemotiva
tion der Schiiler bewirkt oder bewirken kann, urn die Frage verzweifelter Lehrer zu
beanrworten, wie man heute der Leseunlust oder gar Leseverweigerung von Schiilern
begegnen kann, wie man den aufgeklarten Nicht-Leser wieder zum Lesen hinfiihrt.

Mein Demonstrationsobjekt sind Text und Film »Der Richter und sein Henker«,
geschrieben von Friedrich Diirrenmatt 1950 als Kriminalroman, verfilmt 1975 durch
Maximilian Schell in einer als durchweg gelungen anzusehenden filmischen Adaption oder
Transformation der literarischen Vorlage.

1. LESEN UND SEHEN VON LITERATUR

Meine methodische Entscheidung fallt ganz bewuBt so aus, daB ich an den Anfang einer
ganzheitlichen Beschaftigung mit dem Roman nicht die Beschaftigung mit dem Buch,
sondern mit dem Film stelle, wobei ich mir der Konsequenzen dieses Tuns bewuBt bin.
Beispielsweisenimmt - das ist mir bewuBt - der Film eine Pragung oder Fixierung innerer
Vorstellungen bei der nachfolgenden Leserezeption vor, und der Schiiler verspiirt meg
licherweise nur noch wenig Neigung, einen Text zu lesen, wenn er die Verfilmung bereits
kennt." Ich teile allerdings nicht die Ansicht Albrecht Webers, die Beeindruckung des
Rezipienten durch die konkreten Filmbilder behindere oder store die Rezeption des
Romans wahrend des Lesevorgangs'' - ganz im Gegenteil: schon hier wird bereits eine viel
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intensivere Rezeption oder Auseinandersetzung mit dem Buch, und damit mit der Litera
tur, vollzogen, weildas Fremdbild des Films in seiner mehr oder weniger prasenten
Fixierung mit den eigenen durch das Lesen evozierten Bildern in der Phantasie kollidiert,
korrespondiert oder koexistiert . Die ko-produktive Leistung des Lesers wird gar noch
erhoht, weil er sich gleichzeitig beim Sehen des Romans auch mit den Bildern und
Vorstellungen des Films auseinandersetzen muB. Die dabei hervorgerufene geistige Aktivi
tat schwingt zwischen zwei Zeichensystemen hin und her und diirfte letztlich einen
nachhaltigeren Eindruck oder ein anhaltenderes Erlebnis herbeifiihren als nur in der
Wahrnehmung des Romans iiber das Lesen, Ich bin also nicht der Auffassung, daB die
konkreten, anschaulichen Bilder, in denen wir den Roman und das Erzahlte sehen start in
verbal-abstrakten Vorstellungsbildern lesen, in irgendeiner Weise das Lesen oder die
Phantasie blockieren (sollen).

Aufgrund der double message (Film/Buch) werden wir aufmerksamer, denken und lesen
wir »kritisch« im wahrsten Sinne des Wortes, wir vergleichen und unterscheiden, denn das
heiBt »kritisch« von seiner etymologischen Bedeutung her: griechisch krinein (scheiden,
trennen). Der Film zum Buch bietet in seiner Transformation und unterschiedlichen
Rezeptionsfonn dem Rezipienten neue Erfahrungsmoglichkeiten, die ihm dieses kritische
Lesen ermoglicht . Empirische Untersuchungen haben dies bestatigt, die in zwei aufeinan
derfolgenden Seminaren zum Thema: »Pilm und Literature mit Studenten an der Universi
tat Augsburg im Sommersemester 1988 und Wintersemester 1988/89 im Rahmen einer
Pilotstudie" srattgefunden haben. Mein Ansatzpunkt lautete: Wir lesen mit dem Film
»gegen den Strich«, gegen das Buch; aufmerksam, genau und -Ireier« - ganz im Sinne des
lesenden Klosterschiilers in Alfred Anderschs Roman »Sansibar oder der letzte Grund«."

Wie ich in den oben angegebenen Untersuchungen bestatigt fand und nachfolgend am
Beispiel der Diirrenmatt-Verfilmung demonstrieren mochte, kann durch den Film zum
Roman das Lesen sensibilisiert, d. h. eine intensivere Auseinandersetzung mit den astheti
schen Strukturen des Textes herbeigefiihrt werden, weil der Rezipient von der Bewullt
machung der asthetischen Kodierung des filmischen Kunsrwerks auf die des sprachlichen
Kunstwerks zuriickgeworfen wird. Gerade die Kontrastierung beider asthetischer Kom
munikationsweisen, der verbal-literarischen mit der audiovisuell-literarischen, ermoglicht
eine wechsel- oder gegenseitige Erhellung ihrer unterschiedlichen Leistungsmoglichkeiten,
Wirkungsweisen, ihrer spezifischen Strukturen und deren Funktion. Die literarastheti
schen Strukturen kann man vor der Folie der spezifisch filmischen Strukruren eher, leichter
oder fUr Schuler iiberhaupt erst bewuBt machen als ohne diese Kontrastierungsmoglich
keit, was sich in den Untersuchungen von Heinz Hampf und Helga Widmann ganz
deutlich gezeigt hatS; und vor allern ist es moglich, so eine Intens ivierung der Interpreta
tionsfahigkeit und Verstehenskompetenz herbeizufiihren, die auf einer hoheren Rezep
tions- und Verarbeitungsebene anzusiedeln ist, weil sie auf der Kenntnis und dem Wissen
einer doppelten Kodiertheit beruht (Film und Romantext) .

Ich fand in meinen eigenen Untersuchungen und den Untersuchungen von Hampf und
Widmann keine Bestatigung dafiir, daB der Rezipient, der den Text im AnschluB an den
Film liest, in der Regel nicht sein Bild, d.h. die eigenen Bilder der inneren Vorstellung, die
das Lesen hervorruft, gegen das filmgepragte konkrete, fremde Bild aufzurichten vennag,
daBer sozusagen beim Lesen als Leser -erschlafft«, weil das Filmbild die iiber die Phantasie
vennittelten Bilder besetzt, ihr Entstehen blockiert und dernzufolge eine nachfolgende
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Verarbeitung oder kritiseh distanzierte Beuneilung behindert oder gar nieht ermoglicht ."
Der Filmsehende ist sehr wohl (noeh) in der Lage, trotz optiseh wie akustiseh konkret und
ansehaulieh festgelegter Vorgange, Personen, Schauplatze usw. beim naehfolgenden Lesen
des Romantextes (wieder) ko-produzierend aktiv und kreativ zu werden, denn nieht von
ungefahr kommt das uberwaltigende Bediirfnis, das Bueh naeh dem Film zu lesen, das so
viele Film- und Femsehkonsumenten iiberkommt, wenn sie eine Literarurverfilmung oder
eine der zahllosen Serien gesehen haben. Sie wollen den Traum der »schonen Bilder«
weitertraumen, ibn festhalten, in der Welt von IlIusionen weiterleben, die der Film oder
das Fernsehstiiek in ihnen ganz im Sinne eines geistigen Phantasieanregers geweekt haben 
Fernsehen als Lese-vApperizer« ist nieht neu.l?

Aile fiir meine Untersuehung Befragten, die die literarisehe Vorlage kannten (vor aIlem
als Sehullektiire), waren durehaus in der Lage - ohne Untersehied zu den Befragren, die die
Iiterarisehe Vorlage nichr kannten und so nicht beeinfluBt bzw. belastet oder beeindruekt
waren -, ihre eigenen Bilder und Vorstellungen gegen die Fremdbilder des Films »zu
produzieren und aufzurichten«.!' Sie waren keine Phantasiebefangenen ; wie sollte man
dies aueh feststellen konnen? Das Hdhlengleichnis Platons trifft hier nieht zu.12 Deswegen
kann ich auch nieht der Annahme zustimmen, »als ob vorgangige Filmkenntnis bei der
Lektiire nur noeh reproduktives und nieht mehr antizipierendes bildliehes Denken hervor
rufen konne , indem dureh Versinnliehung des textbezogenen Vorstellbaren literarische
Bedeutungsraume bei sparerer Lektiire gefiillt und festgelegt sind (der literarisehe Held des
Buehes erseheint in der physisehen Gestalt des Filmsehauspielers)«.13

Wir sind sehr schnell mit pausehalen Ansichten und Urteilen bei der Hand; aber nur
differenziert und empirisch nachgepriift lassen sieh stiehhaltige Feststellungen treffen. Nun
konnte man einwenden, bei den Befragten habe es sieh urn Erwaehsene, Studenten und
Studentinnen gehandeh, und die Zeit, in der das literarisehe Werk gelesen oder in der
Schule behandelt wurde, liege Jahre zuriick. Wie aber eine empirische Untersuchung in

einer 10. Klasse eines Gymnasiums, die ieh eigens vorgenommen habe, urn die psyeholo
gisehen Wirkungen auf das Lesen des Romans naeh vorhergehender Filmrezeption zu
prufen, ergab, handeh es sieh bei den Befurchtungen im Hinbliek auf »Festschreibung«
und Bloekierung eigener Vorstellungsbilder, auf Distanz- und Kritiklosigkeir im Hinbliek
auf Urteilsfahigkeit usw. urn Vermutungen, die sieh als pausehal herausstellen. Die meisten
der 25 Madchen und 17 Jungen im Alter von etwa 16 jahren hatten namlich die folgende
Frage zur Lektiire nach dem Film verneint: -Haben die festgelegten Personen , Schau
platze, Raume, Besehreibungen, Vorstellungen, die Spraehe usw, Dieh beim Lesen gestort,
d. h. muBtest Du immer an die vorgepragten Bilder denken?« Eine Sehiilerantwort soil hier
stellvertretend zitiert werden : »Nein, sie haben mir geholfen, mir das Ganze lebhaft
vorzustellen.«14

Selbstversrandlich stehen Grundsehul- oder Vorsehulkinder unter ganz anderen Bedin
gungen - anthropogenen und entwieklungspsyehologisehen Voraussetzungen -, aueh ist
die Zeitspanne, in der Film und Bueh (naeheinander) rezipiert werden, von Bedeutung .
Sieherlieh ist der naehbehaltende Eindruek eines Films auf Kinder und ]ugendliehe starker
als bei Erwaehsenen, wobei die Bedingungen der Intensitat des Eindrueks oder besser der
Eindriieke und ihre Verarbeitung ganz untersehiedlieh zu sehen und von den untersehied
lichsten Faktoren abhangig sind - das Spektrum der Unwagbarkeiten durfte hier sehr groB
sein; ieh kann an dieser Stelle aueh nicht naher darauf eingehen. »Einigermaflen iiberprfifc
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ist die These, daB die kogniti ven Inhalte von Femsehsendungen, besonders bei Kindern
undJugendlichen in einem Zeitraum von ca. 3 Wochen vergessen werden. Dagegen bleiben
die ernotionalen Eind riicke iiber sehr lange Zeiten stabil.«15

Kinder und Jugendliche konnen sich mit zunehmendem Alter schneller und leichter von
de~ fremdbesetzten Bildern und Inhalten des Fernsehens oder Films losen. Das hangt
damit zusammen, in welchem MaBe sie aufgrund ihres Sozialisationsprozesses iiber eigene,
d. h. in ihrer Umwelt konkret und real erworbene Erfahrungen verfiigen, auf diese
Erfahrungsmogli chkeiten als Korrektiv zuriickgreifen konnen , urn Distanz und kritische
Beurteilung zu gewinnen, und in welchem MaBe sie Inhalte und Emotionen im Gesprach
mit Erwachsenen oder Freunden verarbeiten konnen, Heutzutage ist man geneigt zu sagen,
die Wirksamkeit der Massenmedien und die Moglichkeit ihrer EinfluBnahme auf Einstel
lungen und Verhaltensweisen des Menschen wiirden iiberschatzt, und die meinungsbilden
den Wirkungen der Medien seien nicht so unmittelbar und so einfach vermittelr.l"

Natiirlich ist eine unmittelbare Konfrontation mit den Bildern des Films und des
Fernsehens zunachst sehr beeindruckend und nimmt die Phantasie (kurzfristig) gefangen,
aber das heiBt noch lange nicht , man konnte sich nicht wieder von diesen »Pragungen«
losen. AuBerdem kann auch nicht pauschal von einem Ausgeliefertsein an die Macht der
Bilder die Rede sein' ", weil folgendes langst bekannt und auch empirisch nachgewiesen ist:
Wenn eine Person mit Inhalten konfrontiert wird (ob in den Druckmedien oder in den
audiovisuellen Medien), die nicht auf ihre Zustimmung treffen, neigt sie dazu , diese Inhalte
umzuinterpretieren oder so zu interpretieren, daf sie die schon existierenden Uberzeugun
gen und Einstellungen bestarken.

Desgleichen bilden auch vorhandene Denkmuster oder bereits vorhandenes Wissen,
Vor-Erfahrungen, Vor-Erwartungen und Erwartu ngshaltungen, Interessen und Inrentio
nen usw. entscheidende Fakto ren, inwieweit die Bildmedien unser Denken und Verhalten
beeinflussen oder auf unsere Einstellungen und Dbe rzeugungen wirken, Man kann also
keineswegs ungepriift und pauschal unterstellen, Filme oder verfilmte Literatu r wiirden
literarische Bedeutungsraume bei spaterer Lektiire blockieren .l '' Es ist zwar nach der
Leerstellentheorie Wolfgang Isers unstreitig richtig, daf der Leser eines Textes kraft seiner
individuellen Phantasie die Leerstellen wahrend des Lektiirevorgangs auffiillt, aber die
Behauptung, es stehe »bei der Lektiire eines Textes nach dem Anschauen der Verfilmung
das vorgegebene Bild der eigenen Phantasie im Wege, da bei einer jeden Verfilmung eine
groBe Zahl von Leerstellen besetzt« werde, ist nicht bewiesen.'"

Peter Rusterholz hat auf die Fragwiirdigkeit der systematischen Unterscheidung der
Rezeptionsmodi von Text und Film durch Wolfgang Iser hingewiesen : »Die moderne
Wahrnehmungspsychologie macht deutlich, daB Gegenstande der Wahrnehmung nicht
schlechthin gegeben sind, sondern ebenso der Konstitutionsaktivitat bediirfen wie die
Vorstellungsbilder-P; insofern ist entgegen Isers Ansicht der Filmbetrachter nicht von der
Welt ausgeschlossen, die ihm die Kamera bietet, sondem sehr wohl an deren Zustande
kommen beteiligt. Zu denken ist beispielsweise an die Konstruktionstatigkeit bei der
Wahrnehmung von Details im Film oder von verschiedenen Montagefiguren des Films, die
seit Eisenstein und Pudowkin bekannt sind, oder an den sogenannten Kuleschow-Effekt,
der ja geradezu ex negative beweist, wie Personen je nach Bildkontakt und Bildkontext
perzept iv ganz unterschiedlich konstruierten und inrerpretieren.P »Natiirlich erfordert
eine ikonabhangige Objektkonstitution einen wesentlich geringeren Einsatz generierender
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und kreativer Tatigkeit als die Objektsetzung in lekriirebegleitenden Vorstellungen; inso
fern stimrnt es auch, wenn im Falle der Filmbetrachtung eine Reduktion der rezeptiven
Aktivitaten gegeniiber denen beim Lesen festgestellt wird. Dennoch kann mit Bezug auf
die als gesichert geltenden Ergebnisse der ganzheitlichen Psychophysik behauptet werden,
daB man selbst konkret Gegebenes oder doch zumindest konkret Erscheinendes, wie im
Film, zunachst in reduzierter Weise, abstrahiert von individuellen Einzelheiten, d. h. als
Schema ganzheitlich wahrnimmt, urn es dann in einem Akt der Analyse und Synthese in
seiner Individualitat prazi siert zu erfassen.,,22

Zusammenfassend ist in diesem Punkte Hans-Dieter Kubler recht zu geben, wenn er
feststellt , daB man es in der Medienforschung oft mit ebenso weitreichenden wie gewichti
gen Thesen zu tun hat: »Sie sriitzen sich auf sicher breit geteilte und nachvol1ziehbare
Beobachtungen und personliche Erfahrungen. Und solange sie objektive, also allgemeine,
gesellschaftliche Veranderungstendenzen gegenwartiger Sozialisationsbedingungen fur
Kinder aufdecken und auf ihre Begriffe bringen, entbehren sie nicht theoretischer Plausibi
litat ... Differenzierter, aber auch schwieriger wird es jedoch, wenn man fiir diese theore
tischen Ableitungen stichhaltige, empirische Anhaltspunkte sucht; hier stoBt man auf viele
Blindstellen, Provisorien oder Halbheiten, aber auch auf Unvereinbares oder gar Wider
spruchliches.e"

II. REZEJYfION VON M EDl EN 1M KONTEXT ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHER

BEDlNGUNGEN

Es ist an der Zeit, verstarkt entwicklungspsychologische Bedingungen zu untersuchen und
ins allgemeine Bewuiltsein zu riicken, die bei der Wahrnehmung und dem Verstehen von
Filmen und Fernsehsendungen eine Rolle spielen.f" Deswegen ist es auBerordentlich
wichtig, Moglichkeiten und Grenzen der Filmrezeption bei Kindern in Erfahrung zu
bringen, weil die Kenntnis dieses Rezeptionsverhaltens fiir einen angemessenen und
sinnvollen Medienunterricht ungeahnte AufscWiisse bietet , nicht zuletzt im Hinblick auf
Filmproduzenten und Regisseure, die sich im klaren sein miissen und miiBten, fiir welche
Zielgruppe der Film gedacht ist und welche filmischen Darstellungsmittel und -techniken
dem Enrwicklungsstand der Adressaten gerecht werden,

Als Beispiel nenne ich den preisgekronten Kinderspielfilm »Konrad aus der Konserven
biichse«.25 1m Hinblick auf die Nachvollziehbarkeit des im Film dargestellten inhaltlichen
Geschehens durch Kinder (in einem Alter ab sechs jahren) ist festzustellen, daB der Film
aus einer Reihe schwer zu verstehender Sequenzen besteht, die durch anspruchsvolle
Montagetechniken, rasche, kurze Schnitte, parallele Handlungsebenen, hektische Kamera
fuhrung und durch eine Vielfalt an auftretenden Gerauschen eine Verarbeitung der
zugrundeliegenden Inhalte und der damit ausgelosten emotionalen Wirkungen auf seiten
der Rezipienten (Kinder) unrnoglich machen .P »Der Film erreicht diese Art der 1nforma
tionsvermittlung vor allem durch zwei Montagetechniken, die man nach der Typologie von
Christian Metz als -alternierendes Syntagma- und -Syntagma der umfassenden Klam
merung- bezeichnen kann. ,,27 Die Entschliisselung der kinematographischen Codes stellt
insgesamt gesehen an den Betrachter sehr hohe Anforderungen.P Da die gleichen Kinder
sich in der Auswahl des Filmprogramms an dem Filmangebot fur Erwachsene orientieren,
noch zu spaten Sendezeiten fernsehen, auch Videofilme sehen, die fur ihre Alterssrufe
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gesetzlich verboten sind, also Filme, denen sie zumindest emotional noch nicht gewachsen
sind, wird einsichtig, wie norwendig der Unterricht im Umgang mit Medien ist.29

Diese nur kurz angesprochenen entwicklungspsychologischen Wahrnehmungsbedin
gungen bei der Rezeption von Film und Fernsehen durch Kinder scheinen mir fur den
Rahmen meines didaktischen Modellvorschlags zur Umsetzung der Forderung nach einem
sinnvollen Umgang mit den Medien im Unterrichr deswegen unerlaillich, weil sie die
Nachdriicklichkeit einer so1chen Beschaftigung uber alle Altersstufen verdeutlichen kon
nen. Allerdings haben medienpsychologische Untersuchungen auch gezeigt, »daB Kinder
in sehr unterschiedlicher Weise in den einzelnen Entwicklungsetappen wahrnehmen,
verstehen und emotional reagieren-e'? und es »das« Fernsehen und »die« Kinder nicht
gibt.3!

Da mein Modellvorschlag die Behandlung eines Kriminalromans von Diirrenmatt zum
Gegenstand hat, der als literarisierter Kriminalroman eine Sonderstellung in diesem Genre
der Unterhaltungsliteratur einnimmt (weil er das Schema dieser Literatur bewulit durch
bricht)32, werden die oben angegebenen entwicklungspsychologischen Erorterungen nicht
unmittelbar relevant, denn ich setze den Iruhesrmoglichen Beginn einer Besprechung dieses
Romans in der achten Klasse an, »wenn entsprechende Vorarbeiten geleistet und die
Schiiler zum Roman hingefiihrt wurdenv", also in das Alter ab 14Jahren, das nach Piaget
bereits der Voradoleszenz zuzurechnen ist.34

III. MODELLVORSCHLAG

Ich stelle mir eine zweistufige Beschaftigung mit Film und Literatur vor: Zunachst wird auf
einer kommunikativen Ebene dem affektiven Erlebnis Raum gegeben und dann auf einer
metakommunikativen Ebene der Sinn einer Beschaftigung mit dem Medium Film verdeut
licht.
a) Methodisch-didaktische Positionsbestimmung (Ansatz)

Auf der ersten Ebene soll der Schuler dem Film bewullt subjektiv begegnen, ihn
sinnenhaft aufnehmen und sich individue11 aneignen, kurz: als Erlebnis erfahren. Damit
sol1en zum einen die berechtigten Forderungen nach Betonung der affektiven Dimension
und prirnaren Rezeption bei der Behandlung von literarischen Gegenstanden und Inhalten

im Deutschunterrichr eingelost werden. Zum anderen geht es darum, angesichts dieser
gesamthaften Erfassung in einem hermeneutischen Sinne fur die nachfolgenden Einzel
analysen des Films ein -ungefahres Korrektiv« zu schaffen, urn »mogliche Dber- oder
Fehlinterpretationen im Zuge des Eindringens in die filmischen Feinstrukturen relativieren
zu konnen« .35

Auf der zweiten Ebene wird nach dieser subjektiven, bewuBt erlebnishaften und
spontanen Aneignung und Einschatzung des Films das Ziel einer kritischen, uberprufbaren
Beurteilung und Deutung des Films verfolgr, die auf einer uberindividuellen, objektivierten
Kommunikationsbasis cine Losung von der privaten wie personlichen, situativ und singu
lar bestimmten Befangenheit des Rezipienten herbeifuhren sol1, urn Distanz, Freiheit,
Autonomie sowie Differcnziertheit in der gedanklichen Erfassung und Beurteilung des
Gegenstandes Film zu gewinnen . Die Beschaftigung mit dem Film als Kunsrwerk erfolgt
nach dem gleichen dialektischen Prinzip, dessen man sich bei Gegenstanden literarischer
Kunstwerke bedient: auf der einen Seite Raum zu geben sowohl fur -Erlebnis« als
Betroffensein und zur Identifikation, auf der anderen Seite Raum fiir Distanz als kritische



334 Jurgen Schneider

Beurteilungs- und Deutungsfahigkeit und zur Horizonterweiterung des Adressaten, 1m
Heraustreten aus dem eigenen individuellen Lebenshorizont soll der Schiiler iiber Film
oder Literatur, d. h. iiber asthetische Erziehung durch Film oder Literatur zur Erkenntnis
gewinnung, zu Wahrheiten des Lebens, zu neuen Einsichten in Lebenszusammenhange
und in soziale Beziehungen, zu neuen ethisch-moralischen Erfahrungen usw. gelangen.
Ziel dieses Tuns ist geistige Mobilitat, Distanz, differenziertes Denken und kritische
Reflexion oder, so man will, Miindigkeit und Emanzipation. So spielt sich asthetische
Erziehung und Kommunikation in den Polen Identifikation und Distanz, Emotion und
Reflexion, Ich und Gesellschaft als dialektische Beziehung abo Identifikation (als Betroffen
sein und Begegnung)und Distanz (zur Beurteilung) fiihren zum Vorgang der Horizonrver
schmelzung'", d. h. zur Verschme!zung des eigenen, individuell bedingten (auch isolierten)
Horizonts mit dem historischen, iiberindividuell bedingten fremden oder anderen Hori
zont der Literatur oder des Films; auf diese Weise kann der geschlossene Horizont des
Rezipienten geOffnet und seine Immanenz aufgebrochen werden, -Begegnung« und
-Erlebnis« erfolgen.

Auf die Ebene des Films bezogen, d. h. in bezug auf das Verstehen des filmischen
Kunsrwerks in seiner sinnlich-affektiven Qualitiit und in seiner Qualitiit als Sinn- oder
Erkenntnispotential, kann es demnach nicht darum gehen, die Subjektivitat des Rezipien
ten zugunsten einer objektiven Erfassung des Films zu e1iminieren, allenfalls diese zu

Mediendidsktiscbes Modellfur die Rezeptionvon Literaturim Film

Fixierung des spontanen, subjektiven Eindrucks (Film als Erlebnis
und affektive Begegnung)
- ganzheitl iches Verstehen von Th ematik und Intention (hypothetischer

Charakter)

BewuBtmachung der Makrostrukturen
- Handlungsstrukturskizze
- Sequenzprotokoll

Aufdeckung von Feinstrukturen
- Filmprotokoll mit Storyboard
- Sequenzgrafiken ]
- Einsrellungsprofile, -grafiken in Auswahl
- Schnittfrequenzgrafiken
- Montageformen und -typen

Synthese von Film und Buch
- Ausgewahlte Aspekte

Handlungsstruktur - Personengestaltung - Raum- und Zeitdarstellung
Erzahlperspektive - Thematik - Intention - Rezeption - Kritik usw.

Film und Buch unt er dem Aspekt der Differentialirat und Komplementaritat
- Wahmehmungsbedingungen - Lesen und Sehen
- Leistungsmoglichkeiten und -grenzen
- Wirkung und Funktion

Aktualitat und gegenwansbezogene Interpretation
- Bezug zum eigenen Lebenszusammenhang

Schaubild 1

affektiv kommunikative Ebene

kognitiv kommunikative Ebene
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relativieren, noeh darum, beim subjektiven Erleben stehen zu bleiben. »Im Sinne einer
moglichst breiten Naehvollziehbarkeit und Transparenz der Analyse fur den Leser und
Autor sollten die Moglichkeiten beider Zugangsweisen genutzt werden. «3?

Die subjektive Verbalisierung des Filrnerlebnisses kann »wertvolle Hinweise auf das
Rezeptionsspektrurn geben, Anhaltspunkte, die bei mehrfacher Betrachtung, etwa im
Vollzug einer systematischen Analyse des Films, haufig verlorengehen. Ebenso kann die
auf ganzheitliche Verstehensmomente rekurrierende, hermeneutische Filmbetrachtung
Zusammenhange offenlegen, die in einer auf Einzelfaktoren, Details und Feinstrukturen
konzentrienen Untersuchung unerkannt blieben.e'" Auf der anderen Seite kann die
wissenschaftliche Beschaftigung auf Detailuntersuchungen, auf objektive, d. h. meBbare
Daten zielende empirische, quantifizierende Verfahren nieht verzichten; diese bieten einen
nachprufbaren Interpretationsrahmen fur die qualitative Analyse. Ober das Sichtbar
machen der Feinstrukturen des Films erst ist es moglich, Meehanismen zu erkennen, die
beim Rezipienten nachpriifbar zu einer bestimrnten Wirkung oder Aussage, zu einem
bestimmten Eindruck fUhren. Sie konnen filmisehe Argumentationsmuster offenlegen und
so den ProzeB erhellen, demzufolge ein bestimmtes Filmerleben zustande kommt.

Die Feststellung dieser Feinstrukturen und Verbindungen wird deshalb notwendig, weil
diese "in der Fiille der Eindriicke und wahrgenommenen Details wahrend der Filmbetrach
tung untergehen bzw. auf der Ebene der simultanen Wahmehrnung analytiseh gar nicht
faBbar sind«.39

Zusammenfassend kann man feststellen: Es ist das Bemiihen der Filmanalyse und des
Filmverstehens auf der metakommunikativen Ebene, »das eigene subjektive und objektiv
determiniene Filmerlebnis dureh Untersuehung der rezeptionsleitenden Signale im Film,
durch Datensammlung, Datenvergleich am Film und den filmischen Kontextfaktoren,
durch Beobaehtung und Interpretation schrittweise zu objektivieren«."?
b) Modell und Modellerliiuterung fur eine gestufte Aneignung von Literatur (Roman)

im Medium des Films
Bei der Exemplifizierung des Modells (Schaubild 1) auf der ersten Ebene erlebnishafter

Begegnung mit dem Film soli dem Rezipienten - wie bereits gesagt - Zeit und Raum fUr
eine Erfassung des Films als eines Erlebnisses und zu subjektiv-individueller Aneignung
gegeben werden. Urn die Forderung nach Betonung der affektiven Dimension einzulosen,
habe ich bewuBt den Einstieg in die Behandlung Buch/Roman und FilmlV erfilmung mit
dem ganzheitlichen Verstehen und Wirken des Films auf den Rezipienten gewahlt.
Nachdem der Film in einern Durchgang gerneinsam angeschaut wurde (oder auch in zwei
zeitlich nicht zu weit auseinanderliegenden Teilen von 45 Minuten: den 1. Teil bis zur
Schriftsteller-Sequenz einschlieBlich und danach den 2. Teil, der mit der Szene des Geigers
vor Barlachs Haus beginnt), bietet es sich an, die Rezipienten schriftlieh nach ihrern
Filmerlebnis zu befragen, schriftlich deswegen, damit sie sich starker auf diese Fixierung
und Verbalisierung ihres personlichen spontanen Eindrucks vom Film einlassen. Die
Umfrage konnte folgende Fragen enthalten: "Wenn Du nun im folgenden Deinen person
lichen Eindruck niederschreibst, kannst Du z. B. sagen, warum Dir der Film (nicht)
gefallen hat; was und was nicht; was der Film Dir mitgeteilt hat (welche Botschaft?); ob der
Film Dich angeregt hat, das Buch dazu zu lesen, und warum . Wichtig zu wissen ware auch,
was Dir an diesem Film auffallend oder besonders interessant erschien und deswegen naher
untersucht werden sollte; welche Frage(n) der Film (fiir Dich) aufwirft und was Du nicht
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verstanden hast. Worauf es aber vor allem ankommt ist, daf Du Dein subjektives
Filmerlebnis niederschreibst (bitte schreibe ausfuhrlichl). «

In der anschlieflenden Diskussion und nach der Auswertung der Umfrage durch den
Lehrer konnen die Schuler nun im gemeinsamen Erfahrungsaustausch iiber den Film
uneingeschrankt reden, wobei die unterschiedlichen individueHen Rezeptionsweisen deut
lich zum Tragen kommen sollen. Auf diese Weise wird das gesamte Rezeptionsspektrum
sichtbar (auch fur den Lehrer). Aus dieser Einschatzung des Films hinsichtlich seiner
Thematik, Wirkung und Intention, die als eine zunachst noch vorlaufige charakterisiert
werden sollre und die im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung mit dem Film erhartet,
verworfen oder modifiziert werden kann, lassen sich leitende Fragestellungen fur den
Fortgang der Beschaftigung entwicke1n, kann sich die Phase der Problematisierung
anschlieflen und konnen erste Kritiken zum Film einflie6en, z. B. die Kritik aus dem
»Filmbeobachter« oder dem -Pilmdienst«. Auch ist es jetzt angebracht, erste Hintergrund
informationen zur zeitgenossischen Rezeption zu vermitteln, zur Gesamteinschatzung
oder zu einze1nen Aspekten (Personen und ihre darstel1erischen Leistungen), die sich dann
mit den individuellen Einschatzungen der Schuler zu einem interessanten, sehr aufschluB
reichen Vergleich anbieten: Der Film harte, als er 1978 in den deutschen Kinos lief, groBen
Anklang gefunden; er war der besucherstarkste deutsche Film in jenem ]ahr. Aber auch in
den Vereinigten Staaten von Amerika erzielte er 1976 hohe Einspie1ergebnisse wie selten
bei einem deutschen Film in jener Zeit. »Der Richter und sein Henker« wurde internatio
nal und national ausgezeichnet: in San Sebastian erhielt er 1975 die Silberne Musche1, 1979

den deutschen Filmpreis, das Filmband in Silber als bester Spielfilm und das Filmband in
Gold fur den besten Schnitt (Dagmar Hirtz).

Auf der zweiten, metakommunikativen Ebene bietet sich folgende Vorgehensweise an:
Schritt 1: Herausarbeiten der Makrostrukturen des Films in Form einer inhaltlichen

Analyse, indem das Filmganze dargestellt wird. Diese auf ein gesamthaftes Verstehen
zie1ende Darstellung des Films folgt dem hermeneutischen Prinzip, das Ganze und die es
bestimmenden Teile als funkrionales Zusammenspiel oder Aufeinanderbezogensein aufzu
fassen. Komplexes und differenziertes Beschreiben fUhrt in einem Prozef der Bewuilrwer
dung der einzelnen Teile und deren Zuordnung zum Ganzen zum Verstehen des einheit
lichen und zugleich in formaler wie inhalclicher Sicht differenzierten Ganzen ."! Es geht
dabei darum, nach rein inhaltlichen Kriterien die Sinnschritte der Handlung des Films
(Sequenzen) bewuBt zu machen und die Struktur des Handlungsverlaufs zu verdeutlichen.
Hierzu eignet sich ein sogenanntes Sequenzprotokoll, wie es sich seit ]ahren in den
Analysen zu Filmen eingebiirgert hat.42 Es bietet "die Moglichkeit, den Film auf ein oder
zwei Seiten iiberschaubar darzustellen und damit fur formale und inhaltliche Untersuchun
gen der filmischen Gesamtstruktur zuganglich zu machen«.43 Fur »Der Richter und sein
Henker« konnte sich ein Sequenzprotokoll ergeben, das aus 32 Sequenzen besrehr." Urn
sich die Makrostrukturen des Films bewufit zu machen, sind Handlungsverlaufsskizzen
nutzlich, die einen interessanten Aufschluf iiber die unterschiedliche Struktur von Buch
und Film liefern (Schaubilder 2 und 3) und damit zu der Frage anregen, warum der Film
inhaltlich anders verlauft als die Romanhandlung und welche Konsequenzen dies fUr den
Leser bzw. Zuschauer hat.

Schritt 2: Herausarbeiten von Feinstrukturen zur Aufdeckung der filmischen Gestal
tungsmittel, die die Rezeption lenken und die bestimmte Wirkungen beim Rezipienten
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auslosen konnen, Hier bieten sich das Filmprotokoll mit Storyboard an, Sequenzgrafikcn,
Einstellungsprofile und -grafiken sowie Grafiken zur Schnirrfrequenz." Als Beispiel fur
die Aufdeckung der Feinstrukturen des Films ist z: B. die Exposition des Films geeignet:
Der Vorspann mit dem Riickblick in das]ahr 1948, in dem die Wene zwischen Barlach und
Gastmann geschlossen und das Verbrechen an Nadine begangen wurde; sodann die
Uberleitung in die ]etzt-Zeit der Filmhandlung in einem langen behutsamen Schwenk, der
den Zuschauer aus der Vergangenheitshandlung ab- bzw. heruberholr."

Schritt 3: Synthese von Film und Buch - cine vergleichende Betrachtung unter ausge
wahlten Aspekten . Hier karnen in Frage z.B. die Handlungsstruktur, Personengestaltung
und -konstellation, konfigur ations- und handlungskonstitutivc Elemente'", Raum- und
Zeitdarstellung, Erzahlperspektive und Erzahlverhalten (der »Blickpunkt« im Film)48;

Makro struktur des BUCHS
Ablauf des Geschehens auf zwei Handlungsebenen

Handlungsebene I

Gesch icht e der Beziehung Gas tm ann/ Barlach

Mord :
Entdeckung der Leiche Ul rich Schm ieds
(Twannschluch t / 1948)

+
Erminlungen Barlachs und Tschanz '
) ) ) Gastmann und von Schwend i

Einst ellun g der Ennittlungen gegen
Gastmann auf Weisung -von oben-

+
Schr iftstelle rszene:
Tschanz und Barlach beim Schriftsteller
- Information beziigl ich Gastmann
- phil osophisches Gespra ch iiber Gut und Bose

+
Streit zwischen T schanz und Barlach wegen Einstel-
lun g der Ermittlungen

+
Attentat auf Barlach

H inr ichtung Gastmanns (durch Ts chan z)

+
Henkersmahlzeit und Aufklaru ngsszene: Barlach
iiberfiihrt Tschanz seiner Ver brechen und enthiillt
ihm seinen Plan vom -Richt er und seinem H enk er-

+
Meldung Yom Autounfall und Tad Ts chanz'
(Selbstmord?)

Ende

Schaubild 2

Handlungsebene I I

Geschichte des vo rdergriindigen Mord
falls Robert Schmied - Barlach /Tschanz

Wo hn ung Barlachs:
Gas tmann und Barlach im Streit urn
die Wette VOn 1908 in Istanbul
(m Mitte des Rom ans)

Gastmann und Barlach im Taxi :
letzte Chance fiir Barlach
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MakrostTuktUT des FILMS
Ablaufdes Geschehens auf zwei Handlungsebenen

Handlungsebene I

Geschichteder BeziehungBiirlach/Gastmann

Schaubild3

Handlungsebene II

Geschiehtedes vordergriindigenMord
fallsRobert Schmied- Barlach/Tschanz

Wene zwischenBsrlachund Gastmann
(Istanbul]

Schriftstellerszene:
Tschanz erfiihnvon der Wette in
Istanbul 1948

Gastmannin Barlachs Wohnung:
Streit urndieWette von 1948

Gastmann und BiirlachimTaxi:
Biirlachs letzte Chance

Ende

Mord:
Entdeckung der LeicheRobert Schmieds
(Twannschlucht/1978)

+
NachfolgendeErminlungen Barlachs
und Tschanz' ) ) ) Anna und Gastmann

+
Einstellungder Ermittlungenauf Inter-
vention von Gastmannbeim Minister

AnnasAlibi(fiir Gastmann)

Mord an Nationalrat von Schwendi

+
Attentat auf Barlach

Hinrichtung Gastmanns
(durchTschanz)

+
Henkersmahlzeitund Aufklarungdes
Mordfalls:Barlachiiberfiihn Tschanz
seinerVerbrechenund entltiilltibm
seinen Plan vom -Richter und seinem
Henker«

+
Tschanz begehtSelbstmord

thematische Problemkreise, z. B. Moraliriit und Korruption, Recht und Gerechtigkeit,
Schuld und Siihne, Zufall und Notwendigkeit.t"

Schritt 4: Buch und Film unter dem Aspekt unterschiedlicher Leismngsfahigkeit,
Leisrungsrnoglichkeiten und Rezeptionsweisen - dargestellt an ausgewahlten Sequenzen.
Semiotisch gesehen ist dies der zentrale Aspekt in der Analyse und im Verstehen von Film
und Roman, geht es doch urn die leitende Frage: Inwiefern wird hier auf unterschiedliche
Weise ein und derse1be Vorgang (z. B. ein und diese1be Szene) dargestellt und inwiefern
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unterscheiden sich Leistung und Wirkung der Darstellungsweisen auf den Rezipienten
(Leser/Zuschauer)? Als ein gutes Beispiel hierfiir eignet sich die Mordanschlagsszene auf
Kommissar Barlach im Roman und im Film.

Der Attentatsversuch ist als Spannungshohepunkt der auBeren, vordergrundigen Krimi
nalhandlung anzusehen, und zwar sowohl im Roman als auch im Film. Insofern konnte
hier ein Vergleich der unterschiedlichen Leistungsfahigkeit der Medien Buch und Film in
einer Untersuchung mit Schiilern sehr deutlich machen, auf welche Weise Spannung in
dieser Szene aufgrund unterschiedlicher semiotischer Bedingungen hervorgerufen wird
und welche Wirkungen auf den Rezipienten dies hat, und zwar einmal als Folge einer rein
begrifflich-verbalen und im Lesen sich vollziehenden Rezeption und zum anderen als
Folge einer konkret-anschaulich im Bild gezeigten und iiber Ton gehorten sinnlich
wahrnehmbaren audiovisuellen Rezeption. Besondere Gesichtspunkte beim Film konnten
in dieser Szene die Lichtverhaltnisse (Bedeutung des »low-key-Stils«) und das Verhaltnis
von On- und Off-Ton (Bedeutung der Gerausche) sein; beim Roman konnte man das
Erzahlverhalten und die Formen der Innenperspektivierung bzw. Identifikationsmoglich
keiten vergleichend erortern .

Schritt 5: Aktualisierung und gegenwansbezogene Interpretation - Bezug zum eigenen
Lebenszusammenhang. Hier bietet sich aus der vorangegangenen Beschaftigung mit Film
und Buch eine Fiille von Moglichkeiten an, die ich hier nur andeuten rnochte: Gesichts
punkte waren erwa die Diskussion iiber ethisch-moralische, religiose und soziale Wene
wie Recht und Gerechtigkeit , iiber das Verhaltnis von Gut und Bose in dieser Welt, iiber
den EinfluB von Zufall und g6ttlicher Vorsehung, Schuld und Siihne, iiber Gastmanns
mephistophelische Rechtfertigung des Bosen und des Verbrechens, iiber Barlachs korrum
pierte Rechtsauffassung und Moralitat (MiBbrauch der exekutiven Gewalt in der An
maBung des Richteramtes und von Selbstjustiz), Zu diesem Thema hat sich auch Friedrich
Diirrenmatt selbst in einer Schulfernsehsendung des Siidwestfunks im Jahre 1979 geauBen.

Ich komme noch einmal auf die eingangs aufgestellte Behauptung zuriick, daB der Film
als Interpretationsmedium asthetischer Kommunikationsprozesse fungieren kann. Ich
mochte dies nachfolgend an zwei Beispielen demonstrieren, urn a) die Ansatze aus der
Praxis wissenschaftlich zu fundieren und urn b) folgendes zu beweisen: iiber oder durch die
optisch-akustische (konkrete) Ausdruckskraft des ikonisch-indexalischen Zeichensystems
des Films lassen sich schriftlich-verbale literarische (abstrakt-symbolische) Erzahlstruktu
ren besser bewulit machen als ohne diese Kontrastierung. Das Beispiel 1 betrifft die
Makrostrukturen, d. h. Handlungsaufbau und -verlauf. Nach der filmerzahlerischen Dar
stellungsweise beginnt die Handlung mit der Mitte des Romans, mit der Wette zwischen
Gastmann und Barlach in Istanbul 1948. Dann macht der Film einen Zeitsprung von 30
Jahren in die Gegenwart (1978) und vollzieht gleichzeitig einen Ortswechsel von Istanbul
in der Tiirkei zur Twannschlucht in der Schweiz unweit von Bern. Der Film bricht also auf
der einen Handlungsebene (I) ab, der Geschichte der Freundschaftsbeziehungen zweier
Menschen: Barlach und Gastmann. Der Film macht hier bewuBt eine Pause, setzt einen
Punkt (vorlaufig), einen Spannungspunkt wie das Thema die Satzspannung in der Thema
Rhema-Gliederung eines Satzes, und es geht in einer anderen, neuen Handlungsebene (II)
weiter: mit den aktuellen Ereignissen der Filmhandlung, dem Fund der Leiche Robert
Schmieds an einem nebeligen Morgen durch den Polizisten Clenin (siehe Skizze: »Makro
struktur«).
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Durch den Vergleich mit der Handlungsstruktur des Films wird dem Rezipienten
augenscheinlich bewulit, daB Makrostrukturen als Bausteine innerhalb eines Text- oder
Filmganzen fungieren, die einen bestimmten Funktionszusammenhang bilden, der je nach
semiotischem System zu einer bestimmten Aussage oder Wirkung fuhrt, Diese BewuBt
werdung ist zugleich von heuristischer, hermeneutischer und semiotischer Bedeutung .

Beispiel 2 betrifft die Mikrostrukturen eben dieser Eingangssequenz des Films oder
dieses Eingangsmakro-Elements des Films, den Vorspann oder die Exposition. Es geht urn
die filmischen Gestaltungsmittel, die hier die Mise en Scene konstituieren, d. h. die
Bildkomposirion und die diachronische Aufnahme . Inhaltlich handelt es sich urn den
Abschluf der Wette zwischen Barlach und Gastrnann iiber das Begehen eines Verbrechens
in alIer 6ffentlichkeit, ohne daB es von der justiz geahndet werden konne. Opfer ist ein
junges Madchen, Nadine, die Geliebte Gastmanns und Freundin Barlachs zugleich (statt
des anonymen deutschen Kaufmanns im Roman). Hier solIen die choreographischen
Mittel, die Gestik und Mimik zwischen Verbrecher und Opfer unsere Aufmerksamkeit
verdienen, aber nicht weniger auch die Achsenverhaltnisse, Aufnahmedistanzen, Schnitt
frequenz usw,

Ziel dieser Analyse ist es, zu zeigen, wie wahrend des Vorgangs der Wette die
Verhaltensweisen der Personen und deren innere Situation im bewegten Bild des Films
nach aullen sichtbar gemacht werden. Ich wahle als Beispiel die Passage, wahrend Gast
mann und Barlach ihre Wette abschlieBen. Beide sitzen auf einer Bank mit dem Riicken zur
Kamera und zum Betrachter und wechseln Worte; auffallend dabei ist nun, daBdie Kamera
fur den Zuschauer nur das Gesicht Nadines in GroBaufnahme genau in der Mitte des Bildes
frontal und in Augenhohe einfangt, wahrend die Gesichter der beiden Manner fUr den
Zuschauer nicht zu sehen sind. Dieses Spiel von Gesicht und Gesichtslosigkeit korrespon
diert auffallend mit den Bewegungsablaufen der Kopfe: Wahrend dieser relativ langen
Einstellung neigt sich der Kopf des einen Wettenden (Gastmann) , bevor das Gesicht
Nadines, des Opfers, erscheint, von links nach rechts auf den anderen Wettenden (Barlach)
zu, und bewegt sich nach Verschwinden des Gesichts des Opfers aus dem Bild von rechts
nach links wieder zuriick, dazwischen wird in Worten die Wette besiegelt: die Bild-und
Ton-Korrespondenz ist perfekt. Auf diesen raffiniert inszenierten Kontrast zwischen dem
dunklen Plan der Manner und der Offenheit, Unschuld, Skepsis oder ganz einfach
Schonheit des Opfers Nadine kommt es an, den erst die Feinstrukturen des Films sichtbar
und bewuBt machen und den der Zuschauer mehr oder weniger bewuBt wahrnimmt. Uber
das verbal-textlich dargestelIte Geschehen transportiert der Film ein »Mehr«, das die
Worte der Wette allein im Roman nicht zu leisten vermogen, Ein zweites bewirkt die
filmische DarstelIung: sie scharft den Blick des Rezipienten auf die dargestelIten Vorgange,
intensiviert seine Wahrnehmung, sensibilisiert ihn auf asthetische Strukturen und berei
chert so insgesamt gesehen den Rezeptionsvorgang.

*
Es ging mir darum zu zeigen, wie iiber eine affektiv und kognitiv kommunikative Ebene

eine gestufte Behandlung von Literarur im Film geeignet ist, literarasthetische Kommuni
kation ganzheitlich oder gesamthaft aufzufassen, zu erleben und zu verstehen. Dadurch
gelingt es, den Rezipienten komplernentar tiber die kommunikativ unterschiedlich lei
stungsfahigen Zeichensysteme von Film und Sprache, Bild und Begriff, Anschauung und
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Logos, Emotion und Ratio fur literarasthetische Strukturen zu sensibilisieren und seinen
Erkenntnisprozef zu intensivieren.
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