
und Novellierung der Gesetze und Verordnun
gen pladierten, Aber aus Griinden der »natio
nalen Ehre« bzw, der Tarnung der eigenen Ru
stungsbemiihungen engagierte sich auch die
Reichswehr. Mit dem »publizisrischen Landes
verrat«wurde gegen rnifiliebige Veriiffendichun
gen - »Windiges aus der deurschen Luftfahrt«
ist nur das bekannteste Beispiel - vorgegangen.
Unermiidliche Kampfer fiir Sitte, Anstand und
mithin Zensur fanden sich in den vielen Sin
lichkeirsvereinen. In Personen wie dem Pastor
Reinhard Mumm hatren sie im Reichstag elo
quente Vertreter.

Petersen enrfalrer - bei einigen Manuskript
fehlern, jedoch in angenehmer Sprache - aile
Gebiete vor dem Auge des Lesers: auBer dem
Genannten die Zensur von Theater, Rundfunk ,
Plakaten, Flugblatrern und Broschiiren. Insbe
sondere in bezug auf den Einsatz polizeilicher
Zwangsmittel besaBen die Lander groBe Auto
nomie. GUNDA STOBER, Berlin

Thomas Heimann: DEFA. Kunstler und SED-Kul
turpolitik. Zum Verhaltnis von Kulturpolitik und
Filmproduktionin der SBZIDDR 1945bis 1959.
Berlin: Vistas 1994 (= Schriftenreihe der Hoch
schule fUr Film- und Fernsehen KonradWolf: Bei
rrage zur Film- und Fernsehwissenschaft; 35. Jg.,
Bd. 46), 380 Seiren, DM 34.-.

Die schlagartig verbesserte Quellenlage, die
durch die deursch-deutsche Vereinigung fiir die
historische DDR-Forschung entstand, verhalf
den bewahrten »Beitragen zur Film- und Fern
sehwissenschaft« aus Potsdam-Babelsberg zu
neuen Qualitaten und Miiglichkeiten. Diese,
von der Hochschule fiir Film und Fernsehen
Konrad Wolf herausgegebene Reihe, war bereits
zu DDR-Zeiten immer wieder ein Ort der Re
flexion und genauen wissenschaftlichen Arbeit.
Dankenswerterweise hat der Berliner Vistas Ver
lag ihre weitere Edition ilbernommen , unter
stiitzt durch einen internationalen Redaktions
beirat.

In der vorliegenden Studie von Thomas Hei
mann zur Entwicklung der DEFA (Deutsche
Film AG) im Spannungsfeld zwischen Filmkunst
und SED-Politik wird die Zeit nach Kriegsende
bis zum Ende einer wichtigen Liberalisierungs
phase der SBZ/DDR rekonstruiert. Ausliiserdie
ser Liberalisierungsphase war der XX. Parteirag
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der KPdSU im Februar 1956, der auch in der
DDR eine Art »Tauwetter« bewirkte. Einen of
fiziellen SchluBpunkt (unter anderen) setzte die
Kulturkonferenz des ZK der SED vorn Oktober
1957. Im Filmbereich zogen sich die Konflikte
noch langer hin. Erst mit der mehrfach verscho
benen Filmkonferenz des Ministeriums fiir Kul
tur, die schlieBlich im Juli 1958 srattfand, hatten
sich die maBgeblichen DEFA-Beteiligten der
Parteidisziplin vorlaufig gefiigt. Der Autor, zu
dessen Person und wissenschaftlichem Werde
gang leider keine Angaben erfolgen, arbeitet
akribisch, mit ausfuhrlichen Quellenhinweisen
und in erkennbar durchrdlektierter Vertrautheit
mit seinem Material. Methodisch verf'2hrt er in
k1assischer Weise historisch deskriptiv und nar
rativ, ohne aufgesetzte oder verformende Theo
rien. Er laBt die Quellen zu Wort kommen.
Sicher ware uber die eine oder andere Auswahl
und Deutung zu diskutieren, aber das kann bei
einem solchen Gegenstand nie ausbleiben.

Das Material wird nicht schematisch nach den
bekannten politischen Zasuren der DDR-Nach
kriegsgeschichteaufbereitet. Heimann orientiert
seine Gliederung an den Daten , die speziell fiir
die Geschichte der Institution DEFA bestim
mend waren. So folgt dern ersten Kapitel iiber
die •Wurzeln« kommunist ischer Kultur- und
Filmpolitik seit der russischen Okroberrevolu
tion ein Kapitel iiber die GrUndungs- und Auf
baujahre der DEFA 1945 bis 1948. Das heifh,
es wird nicht die iibliche Periodisierung bis '49
ubernommen , weil sie sich fUr die DEFA nach
weislich so niche ergab. Die Folgenden Kapitel
behandeln jeweils die Jahre 1948 bis 1952 (die
DEFA im TransformationsprozeB von der SBZ
zur DDR und unter dem EinfluB der SED als
»Parrei neuen Typs«), 1951 bis 1955 (nach dem
17. Juni und unter der Aufsicht der Hauptver
waltung Film beirn 1954 gegriindeten Ministe
rium fiir Kultur), schliefllich das »Schlusseljahr«
1956/57. a1s die Konflikte eskalierten und die
Parteirason sich am Ende durchserzre.

Es gelingt dem Autor ganz vorziiglich, die
jeweiligen Inrerdependenzen zwischen den be
teiligten Akteuren vor dem jeweiligen Hinter
grund der politischen Karnpfe darzusrellen, die
die SED urn Machtgewinn und Machterhalt
fuhrte, Uber organisatorische, personelle und
produktionstechnische MaBnahmen versuchte
die Partei, zu Filmen zu gelangen, von denen
sie sich breite EinfluBmiiglichkeiten auf die Be
viilkerung erhoffre. Mit den Kapazitaten der
UFA - Babelsberg war bei Kriegsende trotz der
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Zerstorungen einer der groBten Studiokomplexe
Europas - fielen ihr, nach einer sowjetischen
Obergangsz.eit, wesentliche Produktionsvoraus
setzungen gewissermaBen in den SchoB. 1m Un
terschied zu anderen Kulturbereichen lieB sieh
der Filmbetrieb infolgedessen leicht zentralisie
ren b7.W. monopolisieren, was durch die DEFA

geschah.
Nur: So einfach funktionierte es nicht. Wie

die Vertreter von Politik und Filmkunst im Rah
men offizieller und inoffi7.idler Entscheidungs
strukturen letztlich immer wieder um einzelne
Filme rangen, we!che wirtschaftlichen Nachteile
(unausgelastete Produkrionskapazitaten) um
spekulativer ideologischer Vorteile willen von
den SED-Entscheidungstragern in Kauf genom
men wurden (monatelange Bewilligungsverfah
ren fiir Drehbtlcher und Filmabnahrnen), das
laBt sich dank Heimanns Studie nun umfassend
und quellenkritisch nachvollziehen. Ein ige Be
sonderheiten seien hervorgehoben. So serzte d ie
SED beispielsweise erst 1958 , nach der Kulrur
konferenz, bei der Studiodirekrion der DEFA
einen fiirmlichen BeschluB durch, wesrdeutsche
Kunstler nur noch in Ausnahmefallen zu be
schaftigen (vgl. S. 351, Anm. 265). Die West
deurschen wurden als Fachkrafte gebraucht und
sie wurden gut bezahlt (vgl. S. 220f.). Zur ideo
logischen Stabilisierung trugen sie sieher nicht
bei , auch wenn wesrdeutsche Regisseure in der
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Otfried Jarren (Hrsg.): Mtdimwandtl - Gesell
schaftswantkl. 10 Jahre dualer Rundfunk in
Deutschland. Eine Bilanz. - Berlin: Vistas 1994.
433 Seiten, DM 98,-.

Wohl kaum jemand hat 1984, als der Startschuf
fllr das duale Rundfunksystem in Deutschland
flel, vorausgesehen, mit welcher Rasanz sieh der
private Rundfunk in einern Zeitraum von zehn
Jahren enrwickeln wlIrde. Diese Entwicklung
und ihre Auswirkungen zu beschreiben, hat sich
der vorliegende Band zum Ziel gesetzt. Insge
samt 20 Beitrage hat der Herausgeber fllr den
Band, der gleichz.eitig auch dem z.ehnjahrigen
Bestehen des Vistas-Verlags gewidmet ist, zu
sammengetragen. Diese lassen sich in d ie Berei
che Recht und Politik (vier Beitrage). Okonomie
und Technik (vier Beitrage), Offentlichkeit und

Regel nur Unterhaltungsstoffe zur Bearbeitung
erhielten. Echre Grenzganger, wie zum Beispiel
Wolfgang Staudre, gerieren in schwere Konflik
teo

Sehr aufschluBreich sind die Fallbeispiele zu
einzelnen Filmen (darunter Staudtes »Leucht
feuer- von 1954), woran der Autor, auf der Basis
erhaltener Beratungsprotokolle, die oft muhse
ligen Realisierungswege dokumentiert. Hier laBt
sich das Verhalten bekannter Regisseure gegen
tiber der SED-Kulturbiirokratie studieren, Am
haufigsten begegnet Kurt Maerzig, was seiner
zentralen, zu Recht differenziert beurteilten Rol
le im DDR-Filmwesen entspricht. Aber auch
der junge Konrad Wolf. 1955 von der Moskauer
Filmhochschule zuruckgekehrt, hinteriaBt erste
Eindriicke. Seinem 1958 fertiggestellten und
erst 1972 in der DDR zur Auffuhrung gelangten
Film -Sonnensucher« isr ein eigenes Kapitel ge
widmet.

Filmkunsrlerische, asrhetische Aspekte - das
solite abschlieBend noch verrnerkt sein - werden
in dieser Srudie so gut wie iiberhaupt niche be
rucksichtigt. Es handelt sich urn eine institutio
nengeschichtliche Analyse, die fachlich im Be
reich der histcrischen Politikwissenschaft zu ver
orten ware, ftir aile mediengeschichtlieh Inter
essierten aber mit Gewinn xu lesen ist.

VERENA BLAUM, Eching

Journalismus (zwei Beitrage), Presse (zwei Bei
trage), Hiirfunk (zwei Beitrage) , Fernsehen (drei
Beitrage), Sozialwissenschaftliche Reflexionen
(zwei Beitrage) und eine Auswahlbibliographie
unterteilen.

Dern Leser fallt als eines der ersten Dinge
auf. daB unter der Rubrik »Fernsehene nur drei
Beitrage flrmieren, ist doch eigentlich die Kon
kurrenz privater und offemllch-rechtlicher Pro
gramme das augenfalligste und folgentrachrigsre
Merkmal der Veranderungen im dualen System.
Das Buch ist hingegen vie! breirer angelegt und
gehr tiber eine rein kommunikationswissen
schaftliche Perspektive hinaus. Das hat seine
Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite geben
die Zusammenhange 7.Wischen Medienwande!
und Gesellschaftswande! sicher weit iiber die
Nutzung und W irkung veranderter Mediensy-




