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SPIELPLAN 3. KRIEN S ER FILMTAGE 1 98 2
IN! lALTSVERZEI CIlNJS :

22

12
13

19

33
27
29
25
33

30

3[
32
28
30
26

24
11
22
22
23

4

21
20

5/6
7/8

9/]0

17
15/ 1<.

2

L. Lambert (Ilerlin) : "Nachtvorstellungen " , 70 ' , 16-nm
L. Iambert (Berlin) : "Now or ne ver " , 84 ' , 16-mn

eh. Rütinunn : "Fe ue r & Spirale" , 60' , Video
Ch. !:lerner: "1 ' escalier " , 7 ' , S-8
L. Lanz : " La verre n ' est j ama is si b leu <TU ' a sa brisure", 10' , S- 8
T . Imbach: "Ti t e l vakant" , 5' , S-8
P. deI Coso: "Page s blanches" , 18' , 5-8
C. Klo pf e ns t e in : "Das schlesische Tor", 22 ' , 16-mn

DONNERSTAG , 21 . OKTO BER

20. 00 O. Stacatto: "BarrauxH~triques ", 25 ' , Video
20. 30 Ch . Schacher: "Di e Kinder von Furna " , 85 ' , 16- mn
22 . 30 Ch. Schacher : "Cor s in Fo ntana W1d seine Objekte" , 8' , 16-mn
22 .45 C. Ga<;>Jn : "He imk i no " , 10 ' , Video

F REITAG, 22. OKTOBER C',;:-ossleinwandprojektion

20. CO Vi deogenossenschaft Basel: "AJZ- Re p::lrta ge Tel (luel ", 5 ' , Video 20

"Es herrscht wieder Frieden im Land" , 30 ' 20
Ch, Sc haub/M . !'liller: "Nac hwuchs, Zürcher Teddy-Szene ", 60 ' , Video 18
conta iner t v : "Friedensderroband " , 24', Video
H.P. Leuthold: "Zivildienst in der Schweiz" , 55 ', Vi deo

Text KRIENSER FIIMl'AGE

20.40
22.00
22 . 30

SAMSTAG , 23. OKTOBER

Filrre , die nicht ins Abendprogramn aufqercnrren wurden :
W. Küng : "Gegenwar d " , 13 ' , S-8
U. Zingg : "Sc a rpone" r 80 ' , Video
T . Imbach: "F i lrre I -IV , 1 'absence des femnes" , 15 ' , S- 8
H. Beer: "Wa c hs t um" , 90 ' , S-8
~l. Küng: "sexua l 4+7 " , 8 ' , S-8

14.00
14 .15
15 .40
16.00
17 .35

20 .00
21 . 30

~ONNERSTAG , 28 . OKTOBER

20. 00 K. Kovanz (Wien) : "Ein Film i st e ine Wxhe " , 90 ' , Video
21 .40 L. Iambert (Berlin) : "Die Alptraumfrau " , 90 ' , 16-mn

FREITAG , 29 . OK~OBER

20 .00 L . Strebel: "Chormann " , 45' , 16-mn
20 .50 R. Manz : "Tr ansportgc s i c ht e r " , 12' , Video
21. 30 C. Haralambi s : "Cl aire e 1 ' obscure" , 60 ' , 16- mn

A. Trionfi ni : "Di e ve r zwei f e l s t en Gesän'le sind die schönsten " ,
1 5 ' , 5-8

W. Suter : Di v . S-8-Filrre und Akt ione n

SN~STAG , 30. OKTOBER
14.00 R. Heer : "o hn e Titel " , 5 ' , S- 8
14 .10 A. 5utter : "Hype r 1".' '', 55 ' , Video
15. 10 T . Inne i chen : "Das zwe i t.e Teh " , 30 ' , S-8
15 .4 5 M. 5tüssi : "F i lm 6 , ßt,hnhofstrasse Zürich " , 18 ' , S-8
16 .00 H. SChlapfer : "Juheäidu , der Lustm5rder ist da " , 20 ' , S-8
16 . 25 R. Heer : "Ordnung muss sein" , 4 ' , 5-8
16 .35 B. Linder: "Aus f lie 'l 2" " , 50 ' , 5- 8

19 . 30
20.35
20.45
20. 55
21.30
21 . 50



DAS SCHLESISC HE TOR

Filmogra f i e:

Regie/Kamera : Clemens Kl op f enstein
Schnitt/Ton : Se r e na Kief er
1982 , 16-mm , 22 ' , schwarz/weiss

M.P . Ne s t er
Markus Imhoof
U. Aeberso l d
U. Aebersold
Michae l Hi ld
Wolfga nq Pa n zer
Chris tian Sc hoc her
Hugo Sigris t

Na ch Rio
Wi e e i n I d o l gemacht wird (für SRG)
Ce remony (jetzt e in Teil von Gesch i chte der Nac ht)
La Luc e Romana v i s t a da Ferraniaco lor
Gesch i c hte der Na cht
e nachtl a ng Füürland
Tran s e s -- Reite r auf dem toten Pf erd

Kamer a bei:
Bed i e n ung in begri f f e n
Ormen t is 1 99
Ba llentines
Boome rang
Film X
Film Y
Reise nd er Krie ger
Gi r o od er Nouvo Mondo

1 96 8
19 70
19 76
19 75
1 97 8
198 1
1981

Biogra fi e:

geb . 1 9 44 , i n Tä uff e l en am Bi e l ersee , 1963 Abitu r , an s chL Uni Born,
Kunstgewe r be schulen Basel und ZÜ rich ; be sucht e Mal- , Ze i c hne n- un d
Filmkurse , 19 74/75 Ein ladung ans Schweizer In stitut in Rom , l e bt
se i t dem in It a lien , zurzeit in Umbrien .

Nähe u nd Fe rne , h i er und dort sow i e di e Kr aft da zwi sche n , da s Se h 
nen , sind d i e in neren Or t e dieses kur z en F i l ms , al s d e s s en Aut o r e n
Clemens Klopfenste in und Se re na Ki efer , Hugo Si g r i s t sowie J ean
Pierre Grumbach (alia s Mel villel und Car lo Ca r r ! zeichnen un d
" z e i c hn e n" . Das Hi e r wi rn versinnbildli c ht mit e i nem Zi mme r , ei nem
Bet t mit Kissen : das Dort er scheint in r ätselhaft en , a u t o nomen
Aufnahmen aus Ho ngko ng und Tokio. Von h ie r na ch dort hilft der
Film mit de r Abbildu ng dr e ie r Briefe , eines Fl ug e s durch cin Tre p 
penhaus u nd Bilder n von Men sche n in und um Tele f onkabinen . Se lbst 
vers tä nd lich findet der (Gedank e n-) Ausbruch wieder in den Abend 
un d Na Cht s t unden statt. Ei ne f e r nö s tl i c he, halb traditione lle , hal b
ver wes t l ichte Musik wi eg t den starken Träumer mit seiner Kamera ,
die Li c ht un d Scha t ten mehr aufsaugt als wiedergibt.

Mart in Sc ha u b

.,Ok to be r 19 82

Krien s e r Filmtage

2

Im Sinne von Filmtagen ve rsuc he n wir n icht nu r Filme abzu s p i e l en ,
so nd e r n a uc h mi t So nde rve r anstaltungen , F ilm und dam it Zus a mme n
hängend e s d ire kt z u vermi tt e l n .
So f inden s ich in u n serem Pro g r a mm beina he nur Filme , die im
kommerzie lle n Kinobetr ieb ka um a usgewertet werden .
GegenUber den bishe rigen Kr ienser Filmtagen hat s ich unser Kon 
zept da hi ng e he nd ve rände r t , dass nu n nic ht mehr a l l e e i ngega nge 
nen Be iträge nach Format - Kriterien in get rennte n Pr ogrammblöc ken
gezeig t werd e n (reine 16 - mm-Filmabende/Video/S-ß/ " Expa nded-Cine
ma"-Woche ne nde) . Vi e l me h r wur d en die Abend - r e s p . Nachmit t a g s p r o 
g ramme die s es J a hre s nac h i n haltlic he n Aspekten z u s a mmenges tellt .
Aufg ru nd d ie s er Ko n ze p t änderun g ware n wi r ge zwunge n , uns Kr i t e
rie n z u e r a rbe iten, a nhand d e r e n wi r eine "Se l ektio n " , . d . h . die
e ige n t li che Pro g r a mmein t ei lun g vor nehmen konn t en. Da wi r über ei n
e in fac hes Abl e hne n und Zu rüc k senden von a u s geschi e de nen Bei t r ä g e n
ebe nso unbefried i g e nd fanden , wie d a s Ei n r ich t e n e i ne r ~ o f f e ne n

Le i nwa nd " , entsch i e d e n wir uns fü r eine d ritte Möglichkeit , ein
Fo r um fü r eigentlich abgeleh n te Beiträ ge ein zuric hten (Samsta g 
na c hmi t t a g e 23 . + 30 . Ok tobe r ; Filme , di e n i c h t i ns ·Abendpro g r amm
au fge no mme n wurd e n ) .
Die s au s ve r schi ede ne n Gründ e n . Zum einen wo l l t e n wi r unbeding t
dem Anonymen e iner "o f f e ne n Le inwa nd" ausweichen und unse re n Film
t a gen , we nn viell e i c h t auc h nur vage , e in Ges icht ge ben , z um ande
r en sind wi r ü berz e ug t, da ss wir .s owe i t e i nen Ansatzpunkt zu eine r
Kri tik liefern , de r übe r e in blosse s Nic ht zeig en einiger Beiträ g e
hinausgeht . Hinz uk ommt unse r Wille, dem Publikum sozusagen a l l e
ei ng e ga nge ne n Beiträ ge zu zeigen , um einerseits un s e re Arbeit
nähe rzubringen , . andrersei ts um ebe n dieses Selektio n i e r e n a nfe ch t 
ba r zu ma chen .
Die Filmtage sol l e n mit un s Verans tal t ern zu tun haben . Wi r e mp
find en e s al s u ngenüge nd , d em Publikum e i n "Tat sachenpr ogramm" z u
p r ä s e nt i e ren . Dennoc h sind wir uns bewusst, dass wi r uns auf e i n
Experiment e i nlassen, hof fe n jedoc h umsomehr , mit diese r Gesta l 
tung der 3 . Krienser Fi l mtage ein i g e i nteressante Diskuss i onen zu
p rovo z i e ren.
Wir wün s c he n Euch kurzwe il ige u nd anr egende Fi l me r l e bn i sse .

Li e b e F i l mt a g besuc he r ,



UEBER LOTHAR LAMBERT UND "NOW OR NEVER" NACHTVORSTELLUNGEN

I
r Berliner Lorhar L a rn 
bcr t har se cn- Beru fe
und e m e Mc n~C' M ut :
Wo a nd e re Mrllroue n

br a uchc n . ....- a i! I de r 34 Ja h re

alle: Regisseur . Schaospreter .
Kam era mann , Cuue r. Aut or

und Eilmk ri riker abend ful len de
Lichtspiele für e in paar ta use nd
Mark . S ta u ei nes D reh buchs.
genugt ihm e in ro te , Faden.
Das Tea m besieht aUs. ihm und
seiner Ha ndk a me ra . und se in
Sp e se n-E tat I ~ l w inzig ,. Pr1\ 41'
S3 1:1 La mbe n , .Jebe Im zre mhch

sp ar san .. 'We nn i(ti au agchc:
let si e i>:.l! mir eine Co la ~ 1 c i n c

Sa ch en stam m e n au s dem Se 
coud -ha nd- Shop."

Se inen bivhe r sie be n Filme n
jedoch iM von A~kcsc ntd1ts. an
zu merken : Sre msch üppige Mo 
rita ten vo lle r Ha rmo nie und
Wrr klich kc itsg ef ühl sprcgcfn d ie
vi t a le Berliner Sub kultu r. Sie
laufen woche nlang in kle inen
Kin os u nd ha be n den U ndc r
g ro un d filrner beka nn t gemacht :
De r Dr o ge n-Fi lm ,.E,. und
hopp" , ]912 mi r C o -Regiss eu r
Wolfram Zebus gedrch r. wurde
m it d em .. Be rl ine r Kunsrpr ers"
aua gezeichnet .

Letz tes Jahr im Aug ust vc r
tauschte Lam be rt d ie E nge
westbe rfins er stmals m it e ine r
w irkl ich en M clr opol ... . Ohne
Dr ehgc ne hmigu np. nur ,,"~)n SCI 

ne m Freun d U\loC Sange be 
gleitet, filmte er in N ew York
T ax itilhrer , H änd le r, M o
delle , Kkin d ars te ller , Arbe il s 
los e , F rau en rechtler inn en u nd
Tr aM ve.uit en . Er ve d: lc:idet e
olo ich , ~p iehe d ie H:;auptroll e
und br..ctne wi ed e r eine n dIe 
se r s pOOlan c:n, nal\, e n In s id e r.
Filme m it, d lc se in Publik um
\ on ih m vcrlOl ngl. Tlld (na d l
e ine m Elvi!lo- Prcslcy-Son gl
"N o w or ne ve r" Prod ukl iom
kos ten in klusive '\\'r:rbe e lal :
10000 Mark . An h,ng Ma i ha i

de r Ne""· York-Frlm in Be rfin
Pr em ie re

Beg o nn en ba ue die Z .... ci 
M an n-E xpedur o n allerdings mi t
eioe r Trag ödre , die dcn in Be rli n
gesp onnenen ro te n Fad e n l.k ::.

Dokurncnt ar -Spielfi lms t!,ünd ·
lich verhedd er te . Urspruu gtich
haue Lam bert nämltdl di e als
.. Lady de s B erline r Under 
g roun d film s" bekannte Schau
spielcr in Sylvi a H ei d em ann m it
nehm en woll en . di e e ins..l 4JlJ ( ei
ocr La ge rb ü hne Im K Z Tbc rs re u

s tad r ihre erste n Rot te n g c ~ pi e ll

halte O h ne Schmi n ke sollte: si .:
in .."' 0\,1,' or neve r" ihre eige ne
Situauön darst ell en - den Au !.

bru ch e m e r Frau im Re nte n
alter, du: zum O be rwi n te rn in
den H exe n kessel Ncw Yo rk

City re ist . ..Was dort ablauft ",
so halte s ich Lambert ub e rfcgt .
"ha t v ie l mit w es tb e r tin zu tun .
D ie Pro ble me kommen nur
ha rter un d scha rfer zum Vor ·
sche in ." Die We stberl iner Auf
nahm en m it Sylvia Heidemann
waren schon abge d reh t, da pa s·
sier te es: Die Schauspi elerin
v ergifte te sich in ihrem H o tel 
zi m me r am Lehnirrer Platz mi t
Scn taftablenen . La m be rt filmte
die Abfa hrt de s Leicnenwage ns
- , . No~ or ncvcr" ist S ytvia
He ide m a nn gewidmet .

Dan n dl "l pon ic:rtc e r um . t--:un
h.m dd t der F ilm \'o n e ine m
frU!lo lrterte n Erz ieher. de r \'on
se inc r T ~n le e in Fl ugt idcc t nach
Ne....- V o rk erbt u nd den se ine
Arbeit sdton l a n~e ebenso nerv'

wie d ie Abende m it seiner
Fr e un d in vor dc:m Fer nsehe r.
A lso fäh rt er nacn A merika u nd
ru m mt do n wah r, wa s au ch den
Eilmemacner Lambcrt f~l.i 

nie rte : •.Oie New Yo r kc r sind
vie l ko m mu nikative r a.h wir : '
So spu rte Larn bert e ine Ba tleu 
grupp<: auf. die statt a r, der
Stange ...ar seiner Kamera auf
dcr St raße probte, und pirschte
sidt auch - trau c insch uch 
te rn de r Z uhä lter - an 1 runs
vestiten a uf de m lkw-~ ; r i ch

he ra n. Für funf 0011..1,( lid jt" n
sidl d ie Le ute -wtltig filrncr
Lambc rt : •.D 1e haben ",_h l '
sch ei nl ich n ich t d amit !!cr('d : : ~ c l.

daß die A u fnahm e.n jcm ..d -, Im
KIOO lau fe n."

..M a n muß einfach 0:[cn
se in tür neue Erfa hru ng e n . und
die m üsse n ja nicht alle po - iu v
sein". res ümie rt La m be rt se ine n
New-Y ork-T ri p. D en noch en 
det sei n Film versö hn lich . D er
ju nge Erz iehe r kehrt nach » CI 

lin zurü ck u nd me int: ,. ' H.'h l.

daß New York bes se r I ~ l , a be r
es iSI ande rs - irue ns jvc r." Die
Kleidung . die er 10 N ew York
gClragt."n hat . u-agt - Sym bol
der von Lambert gemeinten O f
fenheit - oun seine F reundin.

Fu r de n Lebcnskiinstlcr
Lamb crt hat !Iokh inz wischen
diese N ew Yarkcr Er fah ru ng
in Bc:r1in fo raese lz t: Ei n
Schwa rzer am Ge~or~ia , dem in
Nc "'" Yo rk d ie Frau we ggt" lau·
fcn w ar. is t ihm spo nl an I;'cfo lg t
und sp iel ! neben ihm in e ine m
Film de r Lamben· Freundl ll
Oagmar Beiersdorf m iL T hem öl:
des Fllm~ ; Eine Dre iedt ~~ ..·
ldl idnc, an der der Ma n n :.! u"
de r frc:mde ~ "'p u ll j!:~ h ! .. h to\ \'
",ie id l <;IC m.,dlc und lie be '
) C' l.a mbl: ! l . .. :-I 'HI l:-:1mC I t'm ~

M l~chun~ au> ~ "!li i k ~r ,l j)..

und G ra u~aml cil . · ·

ThnnulJ Cr~C"t' /JJd '

Rolj Fra,,"':

Lothar Lamb ert
1977 , 16 - mm, 70' , Farbe

Der An f a ng der Mi s e r e i s t e in gan z alltäg lich und harml o s sc he i 
nender Familien-Zwist: Ein uner fahrene r j unge r Mann wi r d be im
abendlichen Zeitvertreib im trauten Heim vo n seine r al t j ü ng f er
lichen Schwester und se in er l e bhaften Fre undi n unen t wegt gene r v t .
Er verlässt Hals übe r Kopf da s Haus, um ins Kino z u gehen .
Der Fi lm , der i hn sofort fesselt hat d e n Ti t e l "Der Tü rk e war zu
schön " und verändert durch den da rin ge z e i gten Pa r al l e l ko nfl i k t
die un be f rie d i g e nd e n Al l t ä g l i c hke i t e n i n se i nem e i ge nen Le ben .
Er i dent if iziert sich tota l mit dem He l d e n und versucht , ge na u
wi e d i e s e r a uc h , seine Par tn er sc hwi e r i g ke i t e n mit o ffener Ge
fühls h i nwendu ng z u e inem Ma n n z u lösen . Er s t als " s e in Fi l m" ,
desse n I nhalt e r imme r wi e der aufs neue s e hn s üc h t ig verschlingt ,
abgesetzt ist, beginnt er ü be r se i n e ver s ucht e Filmhelde n-Nach
ahmung zu reflektieren un d s i ch kritisc h z u d en e ige nen Gef üh len
zu bekennen .

Der Film von Lotha r La mbe r t, der darin a l s Hau ptd arstell e r e i ne
Doppelrolle spielt , verblüfft d urch se i ne na türliche un d of fe ne
Darste l l ung gesellschaftlicher Zwänge , den e n ein s c hüchternd er
junger Ma nn a u s g e s e t z t ist , we nn e r zwi s chen di e Mü hlsteine zwei 
er s treitsüchtiger-dominanter Frauen g e rät .

Ein Filmfra gment " De r Türke war zu s chö n" von Harry Pu hlma nn
dien t e als Film im Film . Die darin über s te i ge r t en un d t heatra 
li sch-melodramatischen Szenen setzen sic h eindeutig , a ber n i c h t
aufdringlich , von der Rahmenhandlung - d er Reali t ä t - ab . Di ese
i s t g l a u bwü r d i g im Dialog und szenisch men s c hlic h- verständnis
vo l l konst ruiert .

Zwei Ebene n , " s ein Film" und de r Tr a um, v erschwimmen in der Phan
tasie de s empf i nds a men jungen Manne s . An sei nen Ta g- und Nacht 
t räumen , n i mmt ma n als Zuschaue r manchmal verwirr t , man chmal
a uch schmunzelnq te il und i s t i mme r wied er überrasc ht , wi e s i c h
die Ebenen dann doch fein s äuber l ich a u s einand e r-puzz e l n l a s sen .

Tr otz des vermeint lichen Wirr-Warrs wird ei nem se i n We s e n und
s e i ne Sehnsucht na c h Glück unzweideuti g na heg ebracht. Kei n Happy
End , a ber am Ende e i n n eue r Anfang. Es l ohn t s i ch , d en jungen
Man n au f se i nem be s t i mmt nicht le i c hte n We g bis zu ersten Ema nzi 
pations sc hri t t zu be g lei t en .

Cordul a Wyndham
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NOW OR NEVER

Cordula Wy ndham

f]) 'E R TAG ESS PIE GEL FREITAG. 1. DEZEMBER 1919
$ . \

Angenehme Unterhaltung
Lothar Lamberts "Now or never" uraufgeführt

den. aber wen igste ns trau t e r sich jetzt an einem Lolly z u lut
s chen, de n i hm eine blonde U-Bahn-Schöne kokettiere nd zum Dra n 
lecken anbietet. Nein , keine Liebesgeschichte , d ie da a m Ende be
ginnt . Nur Uwe hat durch den Zufa lls -Sprung i ns kochende New
Yo r k -Wa s s er e t was meh r Mut zu sich se l bs t bekommen.

die Menschen auf der Straße sofort bereit.
~ich von der Kamera zusehen EU Jassen, Mu
sikgruppen In der Fiftb Avenue etwa, Welt 
verbesserungsapostel in der Wall Street, oder
eine -Tänzergruppe, die vor einer Ki rche In a l
ler Ruhe ihre Exereis es aus lührte .

Das alles k ommt angeneh m unterh altend
ins Bild, spart aber eines t otal da be i aus: Das
soziale Elend, die Proble me der Millionen
stadt, die scharfen Gegens/itze u n d Rivalitäten
zwischen den verschiedenen Nationalitä ten.
Darüber steigt man lä ssig hinweg wie Lam 
b e rt ü be r d en Penner , de r ih m in e iner Pa rk 
anl a ge im Wege liegt.

V on Transvestitenlilmen, zu denen diese r
h ier wohl auch gerechne t werden kann, un
terschei det sich Lamberts Fil m in ei ne r Weise,
die h offentlich von jedem positiv verstande n
w ird. Es gibt e ine Szene, In der e r In Frau en 
k le rde rn e in e Straße entl ang geh t, m it b lo nd er
Pe rü cke , kna p pem Fu mmelchen un d Stöcke l
schuhen. a be r nich t zu r perfe k ten Traumfrau
hochstilis iert. De r latsch ige Ga ng , die kräfti 
gen Männerbeine, die In den hohen Schuhen
dauernd umknicken , . challen ironisi erend
und s elbstkri tiscb Distanz, e benso wie de r
Stri pt ease, den e r, müde n ach H ause zurü ck
gekehrt , v or seinen Freunden a bzieh t. Die be i
den springen gar ni ch t d a rauf an. Der eine
kra tzt si cb nachdenklich am Kopl, der andere
g ä hnt, und da. is t wah rsche in lich realisti
scher als d ie selbstberrh cbe Verk lärung und
der penetrante Exhibiti on ism us , die wir so nst
aus solchen F ilmen gewöhnt s ind. [Ka ut -Kid
"YOn Sonnabend an) - <:an. bod.

.Das narlve Kino des Lothar Lambert" nennt
sich die erste Retrospektive, die den Filmen
des Berliner Filmkritiken und Filmemachers
gewidmet ist und nach der Eröttnung des
kleinen Kinos im Kant-Kino (Kid) zu sehen
• ein w ird. Gezeigt werden alle fün f S p ielf ilme ,
d ie Lo thar Lambert seit 1972 gedreht hat, .Ex
und Ho p p ', . Ei n Schuß Sehnsucht - Se in
Kampf", .1 Berlin-Harlem " , , Fau:!: pas de
deux ' und .Nachtvorstellungen ' . Dazu k omm t
noch sein allerneuester, . N ow or never" f

s chon seit dem F rühjahr fert ig und b is zur
Erot tn u nq d ies es Kinos a uf Eis g el e gt.

,Naiv ' n en n t La mbert se ine o ffen e Form
des Drehens ; d en n e r a rbe it et ni cht na ch ei 
nem bis ins kl ei nste Deta il fes tgelegt en Dreh
bu ch, sond ern ü be rläßt si ch li e be r der Intui-

, tion und Improvisation am Drebortr' Da die
Tomnischung sowieso .sp ä te r en ts teht, hat er

. dann d ie M ög li chk e it , den Sze nen noch so et
, was wi e e ine Handlung zu unte rlegen. , Now
. or never" repräsentiert di ese M e tho d e a u l

perfek te W e ise , ohn e daß m an nu n schon von
Rou ti n iertheit sprechen müß te ,

W ich ti gster Teil d es Films is t der T r ip e i
nes jungen be ruls- und fam ilie n ge schockt en
Berliner Erz iehers n a ch N ew Yor k , w o er
si ch , fasz in ie rt V Oll de r Bu nthe it u nd m divi 
dua lis tischen V ie lf al t d ies es Hex enk essels, zu 
nächst treiben läßt, dann aber le rn t si ch zu
behau p ten und sich tli ch g e stärkt und seihst
bewußter a ls zu vor Dach H ause , zurück kehrt.
Lo the r La m bert ha t d ie se . R eportaqe " im
vo ri g en So m mer g edre ht und b ra uch te dabei
kaum' zu -msreai e ren. Fü r wenig ~Id Waren '

FUr meinen Uwe. Die se dr ei Worte stehen auf e i ne m Flug ticket nach
New York, da s de r depre s sive Er zieher Uwe (Lothar Lambert) i n Ber
lin von se i ne r Tante er bt. Sie selbst hat s i c h mi t Sch l a ft a b l e t -
ten verq i ft et . .
Für die ' Filmge sch i chte so l l te eigentlich Tante Gerda (Sylvia Hei 
demann) nach New York r e isen , doch ihr wirklicher Selbstmord i n
einem Berliner Ho t e l ma chte Lo t ha r La mbe r t ei nen S t r ich durc h die
Story . Se in Film " Now o r never " ist ih r gewidmet, mit ihren De
pression en f ängt d er Film an - d o kume n t a r i s c h .
Richt i 9 lo s ge h t ' s e r s t i n Ne w York , einem Hexe nk essel, de r den
verklemmten, b ied eren un d mon ogamen Hä nd c he n ha l t e - Typ vö l l i g
d ur c he i n a nd e r b r i n g t: Strassen , Wo l ke n k r a tz e r , Mü l l , ka putte Hä u
ser und Me nschen , Musik , Hi n t e rhö f e; Rollschuhläu f er , S~hwar ze ,

We i s s e - e i n exot isch-farbiger Haufen , in dem man sich s e l bs t als
Beobachter wi ederfindet. Man e mp f i nd e t s i nn l i c h , mit Uwe : Ma n
riecht, sc hmec k t , s chwi t zt, man schw indelt und f ühlt s ich e r 
drückt . Re i z , Faszination und kn i s t e r nd e Spannung übertragen sich
auf den Zuschauer . Fü r Uwe geht von der Stadt , de n überbevö lker 
ten Schauplätzen , ein Sog aus , d em er ni c ht wid e r s t e he n kann. Von
der Gr o ss stadt-Epi s ode l ässt e r s ich mit reissen , bleibt aber
pass iv b i s kur z vor Filmende .
Di e geist i ge Luftbrücke na c h Berrin zu seiner Freundin bleibt
du r ch vi e le nicht s s a ge nde Klischee-Bri e f e i mme r e r ha l te n . Zum Bei 
spiel : " Li e be Dagma r . . . Ich ko mm schon n i ch t un t er die. Räder . . . .
Wä r s t Du d och a uc h hier . . . Küsschen " . Er ma c h t z wa r kelne Dummhel 
t en, aber durc h di e qeba l l te Lad ung an Vielseitigk eit b l e i b t auch
er n icht da von verscho n t , neue und un g ewöhnl i che Beka nnt schaf t e n
z u ma c he n . In v ie r wo chen . Er be o b a c h t e t , ist ve r wi r r t , schätzt
e in , r e fl ektie rt .
Dabei musS man s i c h e r s t da r a n gewöhnen , d as s di e Töne ohne Aus 
na hme getrennt vo m Bild l aufen , sie sind n i cht synchron. Das g ibt
einem aber auch di e Ch a nce , sich nur mit d en Bildern treiben z u
lassen , e s e rmög l i c h t da s Spi e l mit e igenen Ged anken und Gefühlen:
ei n e Stad t der Su perla ti ve, allerdings - aber mit begren zten Mö g- '
l ichkeiten ; de nn dem S t r ud e l i s t ma n als Men s c h wi l l e n l o s ausge 
liefert . Länge re eng li s che Text passagen störe n nicht , we nn ma n
sie nu r t eilweise v e r s t e h t oder kein e Lust hat, zuzuhören . Sie
haben di e sel be Funkt ion wi e d ie Musiktitel : Als Beglei t ung , Un
t ermalung o d er Ergänzu ng .
Man wird ge f a nge nge no mme n von ·dem lebhaft-bunten Treiben , obwohl
der Film s c hwa r z / we i s s p r od uz i e r t wu r d e. Die Colorierung n i mmt je 
der Zu s chauer für s ich i nd ividue l l vo r. Der F i l m gewinnt dad urch.
Man wird ni ch t von Bunthei t e rsc h lagen und konzentrier t s ich me hr
au f De t a ils : Ge s ic h t e r , Kontraste , Szenenwec hsel ode r Bewegungsab
läufe.
Wi r d Uwe sei ne Depressionen i n New York l o s ? Zu s chnell find e t
ma n ihn, der s ich eben noch - e nd lich mal - in der New Yorker Sze
n e aus getobt ha t , auf dem vertra ut e n Berliner Sofa nebe n Dagma r
wi e d e r . Deshalb ei n kleines Unbe hagen gegen Ende , das sich a ber
durch andere g ute Einfälle wi e der zerstreut. Für Uwe hat sich i n
New York einiges verändert . Das wi r d durch Lothar Lambert g laub
haft dargestellt . Ein Draufgänger ist Uwe natürli ch nich t gewor-

Lotha r Lambe rt
1978 , 16-mm, 8 4 ' , schwarz/we i s s
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III l:: ALPTRAUMFR AU

Drehbu ch/He<) ie/ Kame ra/Sc hn i t t : Lot h a r La mbc r t , Bel' 1 i n
lJG ', 1~8 1 , 16-mm, s c h wa r z e-we i s s

Biografie :

Ge bore n 19 4 4 in Rudostadt /Thür ing en . Au f gewachsen in Berlin , dort
a uc h Publizistikstudium . Ze itung svolontariat bei der " Se g e b e r ge r
Zeitung " . Ansch l iessend Redakteur beim Berlin~r "Abe nd ". Dan n
f reie Tät igke i t a ls F i l m- und Fernsehkritiker für diverse Publika 
tionen. Ne benher TV- Be i trä g e für "Berliner Fe n s t e r " - Ma g a z i n und
Sp ielfi lme i n e igener Pr od u kt i o n und Regie .

Das Erstaun lic hste ist: Ein e Fra u hätlt d ie se n Fil m ni ch t an ders
machen k onnen .

C H R IST EL BU SCHM ANN I..G ' b b ; w estqe rm anv"]

Ich w ürde es n icht w~en. d ie se xue tlen Phanta sie n e in e r Frau
so prov özierend oHen da rzus te lle n . D re Fra ue n wer de n w ut en d
und dan kba r zugle ich sein .

R OSA VON PRAUN H E IM I.. Arme e de r Lie be ndeo")

z usa mme n mi t
Wo l fr am Zobu s

z us a nune n mit
Locnar LamOert

Kurzschlu ss
Ex und hopp
Ei n Sc h u s s Se h nsucht - Se in Kamp f
1 Berlin - Harl em

Kurz schluss
Ex und ho pp

Faux p a s de deu x
Nac h t vor s t e l l unge n
Now Or ne v er
Tiergarten
Die Al p t r a u mf r a u

Filmo g rafi e :

1971
1 972

Filmo gra fi e:

1971
1972
19 73
19 7 4

19 76
19 77
1978
19 79
19 81

" Il i e Al p t raumf r" u" erziih lt d i e Gesc hieh te eine r l1erli nerin An f an'1
t ire i s s i q , di e dur c h e ine sc hwe re PersÖn lic h ke i ts kri se <Jeht lin d
5c h l i e s s l i c h zu sich se lbs t fi nd et. Das Dr ehbuc h konz e pt b a si e rt
a ll f d e n Au fze ich n u ng e n d er Ha upt d arste ll er in Ulrike S . , die vOn
KLndh e it a n d urc h einen "Schönhei t s f ehl er" - s ie sc h i elt und wur
ele d e s hal b vierma l ope r iert - in i h r e r Ent wick lu ng und i hr em
se l b s t we r t g e f Uh l b ehinder t wurde. Der F i lm ve r s u c h t , di e Ge fü h l s 
we l t d er lIau ptf i guc mit Hi l f e VO n Triv i a l s chl a g ern und "d r a ma t i -
s c he r" Fi l mrnu s ik z u e r sc h liesse n . Psych i a te rbes u c he bi Id en da s
dcanuna tu rg isc he Gerü s t , so d a s s ge leg e n t l ic h unter Verwendun g VOn
Of f - Te x t e n zll cüc kge l.> le ndet we rd en ka nn . Auss e r de m b e spric h t d er
etwas ü berforderte Arzt d en "komp lizierten Fa ll" mit e ine r be 
f reu nde te n Kollegin, wodurch ei ne "objektive Ebe n~ neben d er der
" sub j e ktiven" Tr~ume, Erinnerung en u nd Wahnvor stellunge~ entsteht .
Da s pos it i ve End e soll nich t das M~rchen vom As chenputtel , das
z um Su pe r s t a r wird , va riieren , sondern nur als Beispiel g elten
dafür , dass ma n sich e rst selbst akzeptieren mu s s , um dasse lbe
von anderen e r warte n zu dürfen .
Der Fi lm ist u n t e r de nkbar p rimitiven Umstä nde n e ntstande n u nd
hat i n k lu s i v e d e r e rsten Kop ie n u r 10 ' 0 0 0 .- - DM gekostet .

Lo t har La mbe r t

Ke in s pekulatives Er o t ik -Kino ä la Russ Meve r , so n de rn d as be 
weoende Pavc b o -D rama e iner um Setbs tv erwr rk lich u ng r inqe n 
de n F rau . Ulrike S . sp ie lt d .e se Rolle pelnl ge f1 d e nr hcn . Peep
stto w -Voyeure un d Hau ru c k -Em anz en se ie n ge war n t.

BA R R Y GR AVES . R,.,

Ich w un scf-ue ich h~lt t e se lbe r den Mut ge h ab t . einen d e rart
sch arn - un d sc ho nungs los e n ..Frao en t . trn " Zu m ach en Weib'
lieb e Se xpn an t asi en wer d e n h ier rucm ge leugn e t , sondern
an s Li Ch t ge zerrt . MOQen d re M anner d arru t f .. r l ln """P r riP n



L'ESCALIER

Christian Be rner
S-8 Trickfilm, 19 81/8 2 , 7 ', Farb e

Ein König stirbt , wird abgeholt von zwei Leichenwagenfahrern. Der
Abtransport führt über eine lange Treppe vom Sc h l o s s we g , e i n
Träger stürzt auf d er Treppe und s t i r b t dabei, währ end der König
durch den Aufprall mit dem Sarg wieder zum Leben erwacht. Er
steigt d ie Trepp e hinauf 'in s ein Schloss zurück . Ein zwe iter
Leichenwa gen f ährt vor und der t ote Leichenwagenfahrer wird a b 
transportiert , während die Men schenmenge , we l c h e sich am Schau
platz ve rsammelt hat , wiede r auseinande rgeht .

Die Ge s c h i c h t e bewegt sich im Rahmen des von mi r schon se it mehre 
r en J ahren bevor zug t en Thema s "Ru nd um den Fr iedhof" . Be vor zugt
u .a. deshalb , weil d ies es Th ema t abu ist (es g i b t beispielswe ise
ke in Sp i e l z e ug zu di e sem Th ema, während Kr i e g s s p i e l s a c h e n, Unfall
s p i el a u t o s etc. v erkauft werd en) . Auch r e i z t mich da s Unfassba re ,
die Ri tuale , die Angst- und Horroreinste llung der Gese llschaft z u
d i e sem Thema.

Weshal b Trickf ilm?
Der ganze Schauplatz der Filmhandl ung kann mit kleinem finanziel
lem Auf wand v öl lig nach eigenen Vo rste llungen hergestellt werden .
Die Realität kann in eine eigene Fan tasiewelt umgesetzt we r d e n .
Im übrigen i s t j a j eder Film ei n Trickfilm (Video au sgenomme n ).

Chris tian Berner

Filmogra fi e:

1 97 9 Der Ruh e Un r u h e , 12' , S-8 , Trickf ilm
1979 Stös s e l s Cr e p e r i e , 5 ' , S-8, Trickfilm
1980 Das Unsic h t b are, 7', S-8 , Trickfilm
19 82 L 'escalie r , 7 ', S-8, Trickfilm
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BARREAU X-METRI QU ES

Otto Sta c atto
1 981, Vi d e o, 25', schwa r z / weis s

In Barre a ux -Metr i q u e s wird vers u c h t, d a s Bild a l s Musik beg l eitung
zu verwenden . Ob d i e Mus iker bei de r AuffÜ hru n g live a uf t reten
ist un wichtig . Be i de r Pr emi e r e in Ba s e l e rgab s i c h , dass die Zu 
höre r (Zusc ha ue r?) ihre Bl icke eher von de n Fe rnsehb ildern ver
l eiten l iessen al s vom Anblic k d e r sc hwi t z e nde n Musiker u nd d es
fu chtelnd e n Di r igente n , so l ebe ndig si e s ich auf d er Büh ne auch
z u g e be n bemühten. Di e Musik wurde in ei ne r d er l e tz t e n Pr o ben
au fgenommen. Ab und zu hört man d en Dirigen t en brüll en: " e i n s ,
zwei, eins, zwe i .. . • . Dabei sieht man Fr a uensch u h e vo r be iziehen .
Die Bilder wur d en i n Zür i c h , ßasel u nd Luze rn aufgenommen . In Ba
s el suchten wir e i ne krei sende Hy ä ne. Verg e b e n s: ich hat te sie
vor längerer Zeit i n Pa ri s e ntdec kt , abe r na c hträgl i ch , in meine r
Er innerung, na c h Basel v e r se t z t . Der Pi latus verwandel t s ich i n
eine s c h l a f e nd e Gestalt, eine Ga sse wa ckelt , Waldhü ge l wack eln,
zwei Lehmköpfe am Sp i es s dr ehen sich übe re i nander ; ei n Sc hu h ver
folg t e i n Alphorn, e i n Büro kra t fäl lt vor dem Büche r g e st e l l z u 
s ammen, e i ne Tass e b le ibt in de r Luft s t e h e n (etc.). In sic h
drehende Bewegungen wi ederhol e n sich , ve r wa ndeln s ich diskret ,
lösen sich gege nsei t ig ab oder we rden du r c h e i n mal ige , e reign is 
hafte Vorgäng e durchbra chen .
De r einzig o ff ensi c h t li che Zusammenhang zwische n den Bild e rn i st
hörbar: d ie Musi k . Man k a n n sich durch die lange we ilenden Bi l
d er hind u r c h von i hr a kustis c h {ver)l e iten lassen . Manc hma l v e r 
g i s st man das Bi ld, manc hma l e r hä lt d a s Bi l d d an k d er Musi k e ine
eigene Schwingung.

Ot to Staca t to
Kr i e ns, Ok t o b e r 1 98 2

J J



OI E KINDER VON FURNA

Chr i s tian Sc ho c he r
1 97 5 , 1 6- mm , s c hwa r z ywe i s s

Unwe it von Zü r ic h , in e i nem Sei t ental d es P r ä t t. Lq au s , li e gt das
Be r qdo r f F'u r na . Aus g ehend vo n d er I dee, ein von lIe i.n z Liid i (Jl'

sch rie benes Theater s tü c k mit den Schu lk indern di e s e s Dorf e s i n
Sz en e zu se t z e n u nd z u ve r f i l me n , hat Christian Sc hoc he r , Um~ e 

b u ng, Un te r ri c h t , Th e aterproben und e i ne Schulreise i ffi Unte r
la nd mi t e t h no q r a f L scrre m Ge s pü r festncha lten . Begleitet ~Jerden

se i ne poe t i s c h e n Dok umentaraufnahmen aus dieser (v erlorenen ? )
Welt - di e im Reisend e n Krieger wi eder aufta ucht - von Auszü g en
au s Auf sätzen d er Schüler. Der Film ve rs uch t ohne Senitmental i 
t äten, Einblick zu ge be n in d ie Lebenswe ise der Ki nde r , in ihre
Zukunfts?lä ne und Träume.

F i l mo g r a f i e :

1972 Corsin Fonta na und se ine Objekte
1975 Die Ki nd e r von Fu rna
1 979/8 1 Reisende r Kr i e g e r
1978 Das Bl u t a n d en Li p p e n des Li e be nd en

Christian Sc hoche r , 19 46 , ist Fotog raf u nd Le i t er e i nes Dorf
k i no s, Filmemacher ist er a us Lus t - nebenbe i , ei nfac h so . We nn
e r s e l b s t Ki n o mac h t, s o a uch als Re a k t i o n au f s a nd e r e Kino( ma 
c h e n l ,
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~us Schüleraufsätzen
der Kinder von Furna

Unser Dorf
Furna is t e in kleines Dorf. In Furn a
is t es ziemlich s teil . In Furna hat es
Zirka zwei hun der t Einw o h ner. Die
H auser s ind zieml ich ze rstreut. Die
Strassen h ier in Furna sind zi em 
l ich eng . In Furna net es keine
Steintvsuse r, nur Hoizn buser. Im
Winter hat es immer vie l Sc hnee. In
Furna hat es einen La den und zwei
Ga sthäuser. Und eine Po s t und
eine Kirche . Hier im Do rf hat es
viel Bauern . Mir ge fällt es g ut in
Furna . (Kä th i , 5. K las se)

Im Unterl and
Im Unterland g ibt es auch viel K1 n
c er. Schüler und Erwachse ne. Die ,
d ie in einer Stadt wohnen , was im
Unter land meistens de r Fall 1st , ha ,
ben die g ro ss e Mög li ch ke i t , zu
l erne n , w as ge läll t . In einer S'"dt
G;b ! es Laden . Gesc ti e t: e . S p ;, J/N
unG ro cn metir, 0 ;1] Lan r:j // :r( f'] «o:>
nen ces meis te m it den ~,~nscrunen
machen . Ich w ar auch e.om et CI M'i 1l

ri e ttie» Tag Ir;) Un terterui . Alle
Ba ume tr ugen Knospen . was m ir
seh r qeltet . 1r.1 Sommer und 1,'11

Herbst' is t es er st rech t schon .
l'\fenn d ie Früc hte teit s-no , ka nn
m an Fruch te esse n , soviel einem
nur schmeck t. tel : m ochte euun et
e in Jahr do r t sein .

(Marg nlt:, 6. Kla sse)

Ne~ Zi.<rck~r Na chr icr. le.'l

*
Eine andere Kamera fah r t . Chris t ian

Schochen Film «Die Kinder von
Furna» beginnt m it eine r Kamerafahrt .
Vor s ich s ieht der Zusc haue r e ine
sraue verschn eite und ver e is te s te ile
S~ra s~e , Die Fahrau h ahm e ist ext re m
~'erzucke\ t und ve rwack el t. J etzt si eht
der Zuscha uer, dass aus dem Postaut o
ge film t wurde. Er «spür t» den Stra s
senzustand . er beginnt zu ah ne n, wohin
die Fahrt geht, Im Komment ar e in
SchUleraufsatz: «Das Prätt igau is t
schön . , .» W enn die Kamera oben ist:
Nebel, dunk les Licht . Es w a r eine
Fahrt in eine andere W elt.

*
T~'3esaA nz e ig E-r

D er F ilm vermag einen ausgez eic hne 
ten Ei ndruck \ o n der sch wierigen Si
tu at ion zu ver rnu te ln. d ie sich für Berg
hauer nk in der vor all em in' Fragen der
AdJ ,i ng und d er Berufsw ah l er ge hen .
Der U ms rand . cb ss d er Kern de r Auv
sage d u rch d ie u ngekunstelten lr kla
ru nzen der K ,nd e r sei hs t geh ildet wird,
" c , I~ , h l de m W er k e ine une rh ör te In
te -isu ar.

«tn» T a t l)



CLAIRE ET L ' OBSCUR

Dr ehbuch: Costa Haralambis
na ch dem unverö ffentli ch ten Roman "S u i te s po u r une il e"
von Cla i re s a e L

Kame r a: Fabien Landry, Assistenzen Mi l ivo j I v ko vi c
un d J ea n-Y ves Gloor

Schnitt : V~ronique La nd ry , As si s t enzen Cost a Ha ral ambi s
und Endre Ko va c s

Regi e: Mic he l Bon gard
Produktion: Fredd y Larrdry

Die Gesc hichte des Films i s t s c hnel l erzä h lt . Eine Frau un d zwe i
Männer (de r eine sche i n t ih r Gelieb te r zu s ei n ) du rchstreifen ei 
ne Na c h t l a ng e i ne S tad t und spiel en d abe i die Gesch ichte dre ier
Per sonen , d i e e i ne Nac h t l an g eine Sta d t du r c h s tre i f e n. Im Morg e n
gra ue n n i mmt die Frau den Mann , de r nicht ihr "Gel i eb ter" zu se in
sche in t , zu sich i n die Wohnung , wo d iese r mi t i h r sc h l afe n wi l l ,
wa s s ie a ber n ic h t will.
Eine klassische Dreieck s g e schichte kön n t e ma n meinen. Was un s
hie r abe r vo rgef ü hr t wi r d , i s t e i ne viel al l g emein e r e Aussa g e
übe r Beziehung , i n d er d i e Dr eie c k sge s c h i c ht e a ls Handlunqsrahmen
nur no c h von bed i ng te r Bedeu tung i s t . Es i s t di e Ge schichte einer
Nacht, i n deren Vorde r grund die Beziehun g zweier Men schen s t e h t ,
de r e n Exi sten z , sich durch Spiel , genauer Roll enspiel , ko nst itu
ie r t. Di e dr i tte Person spielt d i e Roll e de s no t wend ige n Zu ~

schauers , dE r ins Spiel ei~qreif t ', es vora n tre ibt oder abbricht,
ohne s e l b s t zu wis s e n, wa s er i n di esem Sp ie l zweie r Men s c hen
übe rha upt zu suc he n ha t.
~a s Rollenspiel , die ge spie l te un d so~ i t kü ns tliche Re alität ,
wird dem Zu ~c ha ue r in einer adäq uaten Form ve rmi tte lt. Di e n ich t
e nd e nwo l l e nde n Dia loge sind e ntweder a u s dem "Of f " zu höre n , oder
wenn mit dem im Bi l d gesprochenen Te x t übereinst immend , bewusst ·
leich t verzögert na c h s yn c h r o n i s i e r t. Di e im Film dargestellte
Reali t ät bleibt so dem Zuschauer a ls eine künst l iche, eine he r - ge 
ste llt e Wirk l i chkeit stets bewusst . Absurd anmutende Vorgänge im
Umfeld d e r Ha u ptfiguren , wie z .B. eine Figur in Regenman t el , die
aus ei nem Br u nnen auftau c h t , vom vorbe ifahrenden Po stbeamt en seine
Ze i t un g z ugewor f e n erhä l t und die s e zu l esen be gin n t, o de r e i n
Na ch t - Jo~g e r, de r von ein e m d i ch t aufge s chl o s s enem Rol lbre t tfa hr e r
g efrlmt wird , verd eu t l i c he n di e Ins z e nierthe i t, di e gestell te
Wir k l i c h ke i t des Darge bo te ne n noc h zusätzli ch .
Durch d ie völlige Asynchron itä t von Bi l d und To n (d . h . der Mund be 
weg ungen d er Fi g ur e n und dem d azuge lieferten Dialogton) wi r d die
Dis tan z de s Bet r ac hters zu dem ihm Vorg e f ü hr t en auf rechterhal te n
und er muss sic h s tets f r a g en, wa s die Fi gure n im Bild nu n "wi r k 
l i ch" spreche n . Das s der Di alo g ge radesog u t auc h a nde rs ve rlau f en
kan n , wi e a uc h d ie Rol le nspie le nic h t zwi ng en so u nd nic h t a nders
s e i n könnt en , i st zwar eine s i mple Au s s a g e, a ber s e l t e n mit einer
de ra rtigen Le i cht igkeit und Konse quenz transpa rent gemacht.

Was bei di e s e m gewagten Konz ept umso mehr e r staunt : das s der F i l m
durch s e i ne s t e t i ge Ralativi e ru nq nicht ins Vage zerfällt , s o nd e r n
dass du r ch di e s pielerische Vo r f ühr un g von Oasei nsmöglichkei t en
ei ne r Be zi e hun g ni ch t nu r di e Tra gik eine r so lc he n , d ie sic h nur
noc h d u rch das g e kü n s t e lte Sp i el e i nes mö g l i chen Ander s s ein vo r
dem e igenen Abgrund r e t t e n kann, bel euc h tet wird, s o nd e r n d em Zu-
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s c ha ue r z ug l e ich , a usse r ha lb de r Geschi chte (di e ke i no i s t ) , e i ne
klare Vorst ellu ng von dem ve r mit telt wird , wo dur c h sich Ik z i e hu ll'J
e rs t konstituiert .

C la ude So riqe r

Der Rahmen des Films is t scho n im Ti t e l gegebe n : zw i s chen Sc hatten
und Lic ht . Di e F ig uren müsse n ei ne Nacht du r cl. s t eh e n . Cl a ire
sp i elt un d improvisie r t i h r Leben, um es n i c h t wi r k l i c h l eben Z LI

müs s en. Ashley g ibt ih r die St i c hwor t e, ve rgis st a b und zu sein e
Rol l e, da mit s ie ihm eine and ere erf indet . Die se z we i Sp ie le r
brauche n e in Publ i ku m, das s ie betöre n , ve r b l e nd e n, ums chm eicheln ,
abe rauch e mpören können. Die Na ch t übergi b t i h ne n J e r e my .
S i e sc h l ag e n sich d u Dr it t bi s z u r Morgend än~e r u n q durc h , oh ne
s ic h trenne n z u könn en. Sie wi s s en, da s s ih r Unterne hmen e iner
mat hemati schen Wis s e nscha f t vergl e i c hba r ist, dass d er k l ei nst e>
Fehler genügt , e s in s Wan ken zu br i ng en - und es is t all en be 
wus s t, da ss sie nur mit übe r t riebener Fröhlichkei t d ie Na cht
e i n ige rmassen schad los zu überstehen vermögen.
Der Auto r ve r iie rt s i c h in der Sze nerie , wird vo n se i ne n Pr o t a go 
nisten be l äs t ig t . Di e Mu s iker s ind u nbe rec henbar . ~i n Bühne narbe i
t e r e ntfalt e t und breit e t da s Verga ng en e au s , d a s als t rü geri
s c he r Schein a u f d em Hintergrun d d e r Sz ene ri e ers cheint . Die Sp ie 
ge l verd e c ken i n ihrer schi lle r nden Pra c h t mehr , a ls sie e r he lle n .
Die Zeit lässt d i e Hand lung und Ges t e n e r s ta r re n , he t~ ub t di e
S t i mme n , lässt die Spieler im Sti ch , verr~t sie . OIe Sta t is ten
versuche n verb issen , s ich zu amüsieren . Oi~ Anq s t h lei bt hin t er
de n Ku l i s s en , a ufmer ksam.
Die Ha uptroll e wird von der Nacht ge s p i e l t.

Cl a i re Sael
(h at a uch die Dreh bu ch o r La q e (Je 
s c h r i e ben)

Ue be r s e t z un g: C . So nge r
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T RANSPORTGES IC HTER NACIIWUCIIS - Zü rche r Te dd y s z e ne

Reinhard Ma n z
1981/82 , Video , 1 2'

Marcel Müller , Ch r i s tof Schau b
1981/82 , Video U-mat ic , 60 ' , Farbe

Filmo grafi e :

In meh re ren Arbeiten hat mich das Thema " Se h e n - Den ke n" beschäf
tint . We l che s sind di e Zeic hen aus d e r Kon t i nuit ä t d e s Sehe ns ,die
iC~ wahrnehme, si e si ch in Ged a n ke n ni ed e r s ch lagen , a u f die Stim
mung wirken ode r ein e Hand lu ng a us lösen . I n sbe s ond ere d a s z ufä l 
l i g e , weni g b ewu s s t e Sehe~ be im Ge he n durc h S t rassen , d e r Ein
fluss der Ar ch i te k tu r , d er v i s u e l l e n Grunde lernente , des Unauf f ä l
li gen, des zw ischen den Din g en lie g end e n , d es Momentanen a u f das
Denken hat mi ch inte r essiert. Di e Ar b e it "Transportge s ichter " be
wegt si ch in d iesem Th eme nkrei s :

Der t ä g liche Selbs ttransport, Men s che n unte r weg s ,
angespann t h inte r dem Steuer, stump f in sich ge 
keh rt etc . Am Ae s c he nplat z i n Ba s e l , e inem Ort ,
de n a l l e benutze n und e ige ntlich me ide n mö c hten ,
ha b e ich den vo r b e i f li t z enden Men schl i c hk eiten
di e Vid e o k amera vors Gesic h t ge h a l te n . I c h habe
da r a us n a c hher n i e Ge s ichter in Ei n zelbild ern
au fg e spü r t . Sekundenbr uchteile ein e s Gesch e he n s .

Reinhard Manz

19 79
1 980

1 98 0

wegbesc h r e i bung , Ak tion mit Videodok umentation
Oe r tl iche s Denke n, JO ' , Video , 2 Te i le - himmel s chauen

- quartier l esen
Imag e o f Town , 29 ' , Aktio n mit Vi deodokumentation

1\
.!

Entsetzt wa r e n wi r über Teddies :
Wi e s i e i mmer öfte rs an Demo s ßeweg ler v e r pr üqe l t e n , s i e , d i e
doc h a n f a ngs a u f d er Seite der ßewc<nlllCJ wa r e n , si e , ehe se l ber
dRue rnd mi t d e r Polizei z u tu n ha t t e n .
Dann wü t e nd :
We il Marc e l selbe r an einer Demo vo n Tedd i e s , unterstützt von
Zuhä ltern , ve rprüg e l t wurd e .
Auch fa sziniert:
Wi e smart s ie se i n könn en, wi e s ie sich zusammen f r euen , sic h
in die Szene werfe n kö nn en.

So tauchte n wi r - a usgerüstet mit einem VHS-Aufnahmeset - im
Fr ü h ling 81 i n d i e Zürc her Teddys zene ein. Filmten zuerst vor
sich ti g , beobac hte nd , a bwarte nd . Di n'Jc f ingen a n , uns zu i n t e 
r e ssieren , z u nerven . Wir g inge n d iesen na ch. Lie s s e n u ns vo n
eine r Gr u p pe zu a nd e re n t r e i be n , mi t imme r mehr Mu t , u ns zu
ko n f ron t ie re n , s i e zu ste l l en. Ih r e Mitarbeit wa r seh r koope ra
ti v , tro t z klarer Stellunq von un s, der Rhy thmus des Drehens
alle r d i ng s ge~rägt von i hrer 4 5 S tu nden Arbe itswoche .
Im Herbst 8 1 ha t t e n wi r 1 5 S t u nde n Ma t eri a l zusa mmen , z u v ie l,
und vorallem zu wider sprüchl i ch e s Materi a l , um ei ne kl are Vor 
ste llu ng haben zu kö n nen , wa s ein Te d d y ist . Montie rt haben wir
asso z ia t i v . I'lir 1 ie ssen 13il d e r folgen au f kornmon , Verbindungen
sich e rgebe n , Wertunge n s i c h e in s ch l e i c he n . Es wa r immer klar ,
hi n t e r d en Bild e r n , d en Schni t ten , stehen wir.

Marcel t~üll er , Chris top h Sc ha uh

Fi l mog r a f ie :

M. Müller 
Ch . Schau b -

Züri b r ännt (Mi tar beit)
We n n ich ein Mann wär
Kei ne Zei ten s i c h a us z u r u h n Mitautor

t lf l
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ZI VI LDI ENST IN DER SCHWE IZ?
(Zi v i l di e n s t stat t Gefä ngnis)

Zi v ildien s t g r u ppe Zür i ch
Vi d eo VHS/U -mat i c , 50 ' , schwarz/weis s

Zu Be g inn schi l de r t der F i lm da s f riede nspol i tisc he Kli ma in un s e
r em Land anfangs de r acht zige r Ja h r e . Es ä u s s e r t s i c h e i nerseits
in Demon strationen und d ire k t e n Akt ione n , a nd re r s e i ts steigt die
Zahl de r Mi l i t ärverwe i gerer von Jah r zu Ja hr.
Vo n dahe r stellt sich d i e ~rage na ch einer politi schen Lösung :
stat t Gefängnis b ietet sich d ie I d e e e ines Zivild iens tes an . Diese
I d e e is t seit a nfangs Jahr hun d e r t in de r ö ffentl iche n Diskussion .
Ihre ak t ue llste Formulierung beste ht in der Ta t bewe i s i n itia t ive .

Nac hd em di e äussere Si t uat ion sowei t s k iz z ie r t i st , g eht es um d ie
un mi t t elba r Bet ro ffene n :
- Drei Dienstve r weigere r mit un t e r s c hi e dl i c hen Motiven sprec hen

übe r die Gründe und die Folge n ihrer Ve rw e i g e r ung .
~ i n Verurtei lte r , sein Verteidiger und ein Besuche r äusse rn sich
an schliessend an den Proze s s über das Ve r f ah r en .
Vert rete r de r Armee und des polit ischen Gegeners tr e f f e n a n ei 
ne m Podiumsge s präch au f die Init ian t en u nd Be fürwor t er de r Ta t 
be weis in i tia t ive.
El t ern vo n Mil i t ä rdien s tv e r weig e rer n nehm en Ste l l ung z u Verwei
gerun g ihre r Sö hne .

Di e s e ges p rächs i n tensiven Te il e werde n un t erbroc he n vo n fi lmisc h
locke ren Seque nze n , i n de nen geze ig t wird , wie
- die In i tianten mi t Sta ndakt ionen und sponta nen Interv i ews i hre

Idee unter die Leu t e bring en.
- mit St rasse nmus i k und Stra ssentheater d ie Prob lematik bewusst

gema ch t wi r d

locke ren Sequenzen , in de ne n ge ze igt wird, wie
- d ie I n it ia nte n mit Sta ndaktionen und spontane n I nterv i ew s i hre

Idee unte r d ie Le ut e br i ng e n .
- mit St rassenmusi k und Str as s e n thea te r die Pr o blemat i k be wus st

gema c h t wird
- ein Zivildiensteinsatz konkret aussehen könn te
- der Kr ieg in unseren Spielwarengeschäften u nd Spi e lsalons al s

saube re r und ha rm loser Nervenkitze l ve rma r k t et wird .

H.P . Leut ho ld
K. Sch u le r
H.- U. F ick ler
R. Glück ler

!.{ LJ

AJ Z-R EPORTAGE TEL ('UEL / ES HERRSCHT WIEDER FRI EDEN I M LA ND

Videogenossensc haft Basel
1981, Vid eo VH S, 5 ' , 30 ', s c hwarz/weiss

AJZ -Reportag e Te l Quel:

Das we lsche Fern s ehe n wol l t e e i ne n Berich t über das Ba s l e r AJZ
ma c he n . Man ha nd e l t e mit i hnen aus , d a s s sie nu r Aufna hmen im
AJ Z ma c he n dür ft en, wenn auch der Bericht e ine r AJ Z- Videogruppe
ge s endet würd e . vo i L ä 'Le AJZ - VLd äo r epo r t .

Es herrs cht wi eder Frieden im La nd :

Na c h 2V2 Mona t en, d i e d i e Bas ler Bewegu ng i n a utono men Fr i e d e n
im AJZ an d er Ho chstrasse verle bte, besan n s i c h d er Staa t , d ie
r e cht s chaffene Be völkerung und e i n paa r rechts radikale bi s wan 
kel mütige Jug e ndli c he da rauf , da ss d ie Existenz de s AJ Z 's ein
Ang riff gegen jedes Ans t a nd s - un d Rech tsgefühl se i. Takt isch
d urch d ie j ugendl iche n Faschos vorbe re itet , d ie das AJz mit
Ketten und Eisen knüppe l n a ng r i f f e n , liess der Basler Polizei 
che f Karl Schnyde r d as AJ Z unter dem s c ha l e n Vorwa nd " Ha u s
d urchsuchung wege n Waf f e n" gleich e ndgü l t ig s ch l ies s e n. Es
herr s ch t wi eder Staat s fr i e d e n i n Basel. Doch s o ein fach is t d a s
nicht.

Vide o geno s s en s cha f t Base l

DER FILMEMACHER / NI VEA 196 7 / EINSZ WE ID REI - VORAL~ ~~ _~~N~T _ I~T

DER FI LMEMACHER / NIV EA 196 7 / EINSZ WE IDREI - VORALL EM KUNST IST
VORBEI / DER BILDERDI EB / SCHRIFTAKTION

Werner Su t e r
ver s ch ied e ne S- 8-Filme und Akt i o ne n

"Mi t dem Horne-Compu t e r wi r d es s o ähn l ic h werde n wie heut e
mit d er Filmkamera. Million en von Amer i ka ne r n besitzen gut
f unk tion ierende Kame r a s ( . .. ) Sie li e ge n seit zwei , drei
Jahren in Schub laden u nd ve rs tauben ( . . . ) Die Leu t e haben
gehofft , für ei nen wer tvol l e n Film brauche ma n nur e ine
gute Kamera . Es stel lt sich a ber heraus , zu einem inter e s 
sa n ten Film ( .. . ) gehört a u c h e i ne I dee ".

(We i z e nbaum i m Manage r Magazi n , 1980)

Wer ner Su te r



DIE VERZWEIFELSTEN G ESA ENG ~ SIND DIE SCHOENSTEN

Arc Tri o nfini
1 9 B2, S -B , 1 5 ', Fa r b e

Wenn d er Bel e uchter die Sc he i n we rfe r auff lammen lässt , dann sie ht
ma n in z we i fe l ha ft e r Sz en e r i e Ge wa l t , Liebe und Be g i e r d e n, e i n e r 
leuchte t e s Haus , d ie Abenddämmerung i n einem ve rwi lderten Ga rt e n ,
z we i F r auen, Schatten und goldene Spa ngen , F r ü c h t e des Bösen , ver
d orben es Make-up , nackte Schenkel u n ter geschlitzten Kl e i d e r n , e i n
glitzerndes Me s ser , 9rel l rote Li p p en öffn e n sich wi e b lu t i g e Blu 
men , neben einem Hundeha l s ba nd e i n e Re itger t e, Sau rnon f ume u n d
Veuve Cliquot , Fern s e hg ef limme r, Bl itz lich t a uf s c hwarz e La c k s t i e -
fel .

Arc Trionfini
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. . . (VAKANT )

Imb <l ch Thomas
19B 2 , S-B . 7 ', s c hwe r z ywe is s

.. . (v ctka n t ) zei g t e i ne Fo lge vo n Bewe qu nq en .
S ie wurden a u f Sc hwa r zwe iss f i l m a u f geze i ch net ; auf t t t l f s m i t t c l w t c

S p rach e , ~lu si k u nd Ce r äu sche wurd e v e rz i c h t e t .

Ge wö lm e n wir un s ab , d a s s al le s z we i Se i t e n ha b e . u i c L ü q c I s t

a uc h n icht d a s Geg enteil vo n Wahrheit. De r cjo Ld o nc ~l it t <: l"c' !
macht impotent . Und di e Uniform q i L t d en Un if ormi er t en we i t c r h i n
a l s Alibi .
E i ne n Sa tz s ag e n .
Ei ne n Sa tz e rzähl e n .
Es g i b t Sät z e , d i e s ic h n i c h t mit e i ne m Sa tz s a qc.n l a s ur-n .

T h C'Illld :-; I nd"l l , l

LA VERRE N ' EST J hMA IS S I BLEU QU' A SA B R I S U R ~

Er i.r.h Lan z
1<j;, L, $ - 8 , 1() ' , Fa r uo

" () c1 5 C L~s is t nie s o b l a u , \ 'Jl C d o rt , \ JO es ? t ' rl , t' l cld.
So s ind a uc h F' a r bc n , (;c:qe nst.i ndc , El e llll ' nt ,:· I I J e ~~fl u .r b, '.-/l t' . :.q I .

"J{) i h r e B i l d cr ZC r 5 !JrlIH!Cn .

Mi t e i nem V o r w a nd w i e d i c Fcl r b c ß l a u , w o l l to 11..'1 \ rill t ~ It..' r' ~ ; (I ! ~ 1 : ' . ( ~

Kamera f re i s u c h c n , s k i z z t e r o n , c i q e n t Li ch IIId 1 ( : r1. I\u f ( : 1 1111 1,11

f in g das Auq o a n , d ie ~~a t e r i 0 z u f ü h l c n , di e lJf l1 w ( ~ l l zu bt ' Cli i H - l' Il .

IIETMKJ NO

C la ud e Ga<;:on
1 9 80 , Vict e o VIIS , C-1 . 1( , ' , 5chwa rz / \ol0 is S

E s ge h t um E i n s a mkt: i t: u nd Liebe li nd d \ ~ 11 Sc !l InC' l- Z
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PAGES BLANC HES / LEERE SEI TEN

Pep ito dei Co so
19 8 1/ 8 2, S-8, 18 ' , Fa r be

Vielleicht passt dieser Rythmus nicht ... / Diese Sonne beleuchtet nur eine un
nütze Ordnung , die Rege ln s ind die Folgenden : / Ein Plan ist ni e verpf lichtend ,
i n einer anonymen St rategi e bin i ch bl ind .

Leere Seiten aber auch beschri.ebene Sei ten , wo d i e Wesen erstarren , wenn die
Müdigke i t e intritt , nach trauri gen Spielen im Gegenl i cht .

Dieses Metall nUt zt nicht s, nach traurigen Tagen, wo auch die Müd i gkeit er
s tarrt in e inem verpflichtenden Plan entgegen der Freude .

Landscha f t der Langeweile . . . Dieses Was se r bringt kein Gl ück , sein Rythrnus
passt.

Eine Landschaft gebildet aus Langeweile . Hier i s t die Mauer fliehend und der
Stein Karrika t ur.

Das Kind erwachsen , zum Teil , weist heu t e auf e in Udand hin von Spi e l und
Leid , wo d i e Gerreinschaft , obschon in ihrer Fre izeit, erneut Land nach e i nern
inner en Muster , das s ie nicht verges sen kann , t eilt .

Körper durch den Rahrren verstümTelt. In e iner Urrgebung, die den Schein wahrt ..
der Geschichte . . . dieses Fi lms . . . der nicht läuft . .. oder and erswo, vielleicht.

Nachts ... Dieses Bi l d umfasst nur Schwäche. Di e Energie i st anderswo .

Der Baum lTUSS , nach und nach , auf seine Form verz i chten , ist jetzt Zaun oder
Grenze. Vor s tadt e ines dumpfen Glücks .

Diese Sonne beleuchtet nur eine unnüt ze Ordnung. Die Regeln sind d i e Fo l gend en:
diese Sonne beleuchtet nur eine unnUtze Ordnung .

Strategisch bewegt s ich dieser Mann ni c ht mehr als der Zwerg , der sein SChi ff
bewacht. Was die ander en betr ifft , s ie werden sie ve r s t e hen; sie schlaffen . Der
Platz war ganz l eer.

Es musste so kommen , wir spielen . Die Regeln sind d i e Folgenden : di ese s Bi ld
täuscht da s Auge , e i ne Hand wird d iesen Las t wagen nehmen .

Dieser Rythmus passt nicht.. . Eine Hand wird diese Bilder nehmen und kann ni cht
davon abgebracht werden .

Nacht!> . . . RL"<Jen ginge auch, wei l d i ese Sonne, gleichlaufend , unnütz i s t .

Dieses Pap ier ist zu etwas gut .

Mehrere Hypothe sen, mit Freisinn aufge stellt , 'l aben jedoch Anl ass zu einer
schwerwiegenden Kritik , di e , weil gleichlaufend , ni cht zurückgewiesen werd~n

konnte . El ementar e Geomet r ie . Tat sächlich war der Pl a tz ganz leer und jegliches
Objekt wurde lächer l ich . Sie waren, alle , ästhetisch rein und ve~ttelten in
der globalen und gl e i chze i t i gen Wahrnehmung ihrer symbol i schen Macht den Cha
rakter der voll kommenen Häss l i chke i t .

SChliesslich beugt s ich der Mensch . . . Die Energie i s t ander swo, im Gegenlicht ,
und kann ,nicht ferngehalten werden .

Die Regeln sind die Folgenden: die s ent.qeht; uns und ITUSS auf seine Form ver
zichten . Sieh .. .

Tex t e: Philippe Wyser
TI-aduction du texte: J ean - Luc Baer
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FEUER & SPIRALE

Christoph RUtimann
Video , 60 '

Kun s t auf d. Wa s s e r , Zug 1979
- Weihnachtsa usstellung Luzern 198 0 / 8 1
- Prospe kt 1981 , Regenbo ']en
- We i hna c h t s a us s t e llung Luzer n 81 /8 2 (Prei s de r Presse)
- Ga lerie auf Ze it 1982
- Hasena, Zürich 1 982
- Kultur fabr ik We t z i ko n 1982
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\'II\CIISTUM
AUSFLIEG EN

He r mo Sebastian Beer
1981/82 , 5 -8 , 90 ' , Fa r b e

Die Ge s c h i c ht e er zäh lt vo n einem junqen Kiinslle r, d er mi t der Wel t
nicht i n Ei n k l a ng steht . Er be f i nde t sich au f · ei ne r v iel höhere n
Ge f ü h l s s t u f e als de r no r ma l e ßUrge r , den Elena, die Freundin d e s
Küns t le rs ver körpert . Seine hohe Sensibi lität ve r su ch t e i c h d u r c h
e i n e n Baum dar z us t ellen. Man sieht de n gle ic he n Ba um im Wi n t e r
s o wi e im Somme r . Im l'!i n t e r ' I s t. der Baum ao q e n a n n t; tot , wi e a u c h
d e r Tod n u r sogenann t tot is t und i n sich Leben hat . J e t z t a ber
sieht und spü rt der Küns tler ge he imes Le b e n im Baum , d e r sich i n
s e i n e m Kop f mit g rU nen Bl ä t t e rn fUll t , Di e I\u s s a g e so l l sei n : Na ch
dem Tod kommt da s Le b e n . Er e rre i cht sein !le i m u nd jagt die ih n
nicht begreife nde El ena a us d em Hau s. Er s ieht ke i ne n Si n n meh r zu
leben und begeht e i nen Se lbstmordversuch , wobe i ihn aber die F i g ur
Tod Uber rascht. Di e F igu r To d is t e i n Te il seines Ichs i m Jenseits
d en d i e Ps ycho logen da s Unbewuss te n e n n e n . Sie i s t seine schaffe n- '
de Se i t e, d ie abe r d en Nach t e i l ha~ i h n i mmer wei t er i n d ie Ge
heimn i s se de s Jens e i t s z u z i eh e n, b i s d e r Künstl e r die Schwelle
über t re ten ha t und an Kreb s s t irbt. '

Auch: Be a t Lind e r
Reg iea s s is te n t : Iren e So mmer
Kamera: Roman He er, I\s site n t Fr edy Gei l
Pr od uk t i on: Filmar beit sg r u pp e Krien s
1981 , S- 8 , commag . , 50 ' , Fa r be , schwa rzj wei s s

Ein Film über de n Abb ruc h von ko nve ntion ell en Beziehunq en u nd die
Un mög l i c hkei t neu e , un gewöhn liche ausleben zu können .

Corne l ia z i eh t nac h einem St r ei t mit den Eltern und dem F r e un d i n
ei n sc he i n bar verlassenes Hau s . Do r t l e r n t s i e zwe i Type n ke nnen ,
die s ich für i mmer e inge n i s t e t ha be n wollen . Mit Max bau t s i e
ei ne k a me r a d s c h a f tl i c he , jedoc h u ndu r c hsichtige und komische Be
ziehun g a uf, wäh r end da s Zu sa mmense in mit Ro g e r s ich zu e i n e r
Li e be sbe z i ehung e n t wic ke lt .

In s tinkt iv f üh l t Co r ne lia di e Be droh un g von aussen . S ie hat Ang s t
und mö c h t e mit ihren z wei Fre unden d a vo n r e n n e n . Di e Abrei s e ko mmt
ni cht zustand e.

Be a t Lind er

Fi l mog ra f i e :

Bi ogra f ie:

geb. 1 9 59 in St. Ga l le n , 1 95 9 - 6 2 i n Ungarn , 1 9 6 2 - 66 in Be r n ,
1 96 6 Kriens, kaufmän ni s che Lehre, a nsch 1 . Ar bei t Kri e n s e r Fi l mt a 
ge , di v . J o b s, 1 981 Sp r achau fenthal t u nd fil ma r b e i t .

Ri - mi n i
Pannestre ife
Aus flie gen

1 97 8
1 980
1 981

Den Orang e -Fi l te r habe ic h bewu s s t ei ng esetzt , um gewisse Zu
sta ndss i t ua tione n deutl i che r z u ken nze ic h ne n. Er lässt den Unt e r
sch i ed zwisc hen d e r kla r en , filter lose n GefUhlsebe ne , d em sich
Nähere n d e s J ense it s un d d e m no rmalen, dep re ssi ve n Le bens st il er
ken nen . Ge wisse Gemälde d e s Kün stl er s habe ich nicht we q e n de r
Or ig ina l f a r be ni c ht mit Or a n0e - Fi lter gefilmt , sondema~s d e m
Gru nd , we i l man d u r ch d iese Gemälde das Jense i ts e rahn e n kann.
I\uch de r Schluss des Fi l ms ist o hne Orange- Fi l ter gedreh t word en ,
weil de r Kü nst l e r sic h dem Jenseits , d .h. d e m To de auch mit dem
Körpe r n ä h e r t .

He r mo Sebast ia n Be e r

Sch luss de r g rosse n Wo r t e . I mmer no c h ist de r F i l m das Wichti gste
und s ol lte d ie Ge d a n ke na b 1ilu f e oh ne <]rosse Vor- ode r Na c hwor t e er
klil r en .
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SCARPONE

Lehr ling sfilmg r uppe Kau fmänni s che Ber uf s schule Ber n
19 82 , Vid e o VlIS , 80 ', Farbe

Das umf asse nde Filmwerk z um The ma:

- ein Happ e nin g mi t Sc hu hen - 10 Dokumen t a r be r i c h t e aus d em Land
d er Sch uhe - d er Sc hu h i m Zoo m von 15 KV-Lehrlingen - Be l u s t i
gu ng über ein Bedür fni s - 80 Min . Schuhg leichnisse a u s dem tägli
c he n Leben - e i n beso h l ter 'Gauk , live aus d e n Sc h uh wer ken - ler
ne n mit Schuhen - ein be s c hu h t e r Umr iss ode r e i n ve r schu h t e r
F ilm -

Matterhorn; die Schuhwerbun g ge h t in di e Berge
Füe s s l i t a nz ; Shoestoc k - a ll t he time
Alternativ s c huh; eine Se nd un g f ü r Bastelfreunde
Shoe - c o o k i ng ; Ha t's ges c hmec k t? - eine Fressorgie
Zeughaus ; zun ehmend e r Mi l i t a r i s mu s auch bei un s:
Päng 81; di e Werbung tobt im Fin s t e rn
Ca r ne va l ; de r Sc huh ge hö rt zu r Maske
Ri t t e r d e r Strasse ; Schubl i s t f a st v e r s o f f e n
Was chsalon ; Schrecksekunde im Troc ke nr a um
Sch uhd e mo; Widerstand von de r Sohle s i ch regt .

Sca r po ne ist im Fre i f a c hku r s F ilm/Video a n der Kau fmä nn i s che n Be
rufsschule Bern entstanden, al s o e i n e Lehrlingsarbe it, f alsch :
ein Lehrli n g s p l au s c h. Weil a lle durch und durch Individualisten
sind , hat ma n sich nich t auf einen g emein samen F i l m e i n i gen kön
nen , d a f ür, ganz im Sinne de r g rossen Wel t po lit ik, a uf ein Rah 
men thema: SClIUHE. Entstanden si nd 10 Be iträ ge, di e al le i r gend e t
was mi t Schu hen z u tun haben , bis he r wenig s t ens hat jede r Zu 
scha uer spätestens nach sanftem Na chdr uc k di e s en Zus ammenhang
eingese he n .

Le hr l ingsfi lmgr up pe
KV - Be r n
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23. Oktober 1987

F ILM I-IV (L ' ABS ENCE DES FEMMES)
SA 15 '00 u.

17' 30
Thoma s I mba c h
198 1 , S- 8 , 15', Farbe

Th oma s I mba c h

Wenn Herr K. e i n e n Me n s ch e n lieb te

. . . sie ka nn noc h so sc h lech t ges p ielt werd e n , diese Mi ene d e s
Ue berwä ltig t s e in s, d ie er haben mus s , um an di e Liebe e i n e r Frau
und vor al l e m a n se ine Männli c h ke it g l a u ben z u k ö nnen .

(Ma x Fri s ch , S t ille r )

' I::l ' Mödltegäm-
Inte lIctue.ll.e send halt
scro C ;'gJt~"

die tJi lde r t.orcke l t , s o l l t e im zweiten Teil - nd ch de r rrniichtel"lJfl IJ - iilwr

da s Thema Dr oge n qc sprach i q werde n . Doc h wa s da I", i he r r au s s chaut, i st

l e i cht zu beurte il e n~

(Kritik Kr . Fi .T d.: Wa s sol l 's )

Dieser Fil m, ebenfa l l s im ürei twa nd ve rfahren, ze i g t mit e iner dUSSe l' 

gewöhnil i ch en Komi k e inen Fasch ismus, we l c he r nur be i sie" sc l t.s t I><: 'l in " " ,, <!

abge bau t we r de n ka nn .

zB. :

[ In lt l m ohne Ti teL , (1(:55( :(1 l de e und All s rl,irllrl(J i n 50 kur n .:r" ft ' it l' fl l 

s t anden i st, dass i c h mi ch rü r e i ne Ih:lit e l unq qar n i c h L mehr in t e r e s

sier t e . Es war me i n e rs te r Ve rsuc h mit Supe r H au f "ß r e i Lwand" (C i IW 

me s co pe ) zu d r e he n . Mi ch f os z i ni e r t di e s e s B i l d f o rrna t , we i I de s s e n

Se i t.enver- ha l t n i s e ine seh r lJf osse BilddyrJ f'tmi k er f as sen k urrn . So en t 

stan d di e s er Fi Im vora ll em du r ch da s Bi l d . [s si nd lIi l de r , die ""cl.
dcm Uebe rgenuss von Drogcn lei cht entstehen könn te .

Unser " He l d" der da im ersten Teil des fi lms nach e inem ' Schuss ' du rch .u. .

Ol/NE 1TfEL

- " ORDNUNG MUSS SEIN ... ! "

wurde Herr K. g e f r ag t , "'we n n S i e einen Men s ch e n
mac he einen Entwur f vo n i hm"', s a gte Herr K., "'u nd
ihm ähnlich wi rd"' . "'Wer ? De r Entwur f ? "'. " Ne i.n ? ,

"'der Mensch "'

"Wa s tun S i e lt ,
lieben? "'. "'Ich
sorge , da ss er
sagte He r r K. ,

Das Wi e der sehen

Ein Mann , der Her rn K. lang e n i c h t ge s e h e n h atte, b e grü s s t e ihn
mi t d en Wo rt en : "'Si e habe n s i c h gar n i ch t verändert"'. "'Oh:"' ,
sag te Herr K. und e r b leichte .

(Be r t Brecht, Ges c h i c hte n v om He r r n Keuner)

Der F ilm ist zusammengesetzt aus v i er Te ilen, d i e mi t e ine r
( s c h l e c h t ) vor0elesenen Keune rgesc hic h te verbund e n werden . Zu be
ac h ten gilt d ie Ungemei nsamke it der ein ze l ne n Te i l e. Wir , de r
Prod u zent und d i e mä nnliche n Darsteller möchten d en St r e i fen
n ic h t al s r einen Männe r film verstanden haben (s ou s -t itre). Wir
wüns chen g ut e n Appetit und vi e l Verg nügen beim vi sioNiere n de s
Films .

Fi lrre könn en so \>Oh l mit - a l s auch durch di e Kun st - Fi lm en t

s tehen !

lleides i st n ich t {al s e'!

Roman /l e e r
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FI LM 6 - " ßI\IlNIlOFST RASSE ZUERIC II UND CI NEMlIS VON [lI\S EL"

Ma r c e l Stüssi
1 9 78 /7 9/ 8 1, 18', S-8 , Fa r be

Film 6, der eigentlich aus z wei Teilen lJest eht - wi e s c ho n a us
den Titeln he rvo rg e ht - ist wieder e i n n i c h t - na r r a t i ve r , th ema
t i s c he r Fi lm , mi t v ielen e i ngeschobene n Texten lind ver t ont.
Te c hn i s c h ei n "Mo n t a g e f ilm" t da e r im Or i g i n a l wi d er c n z ä h Li q e
Kl e b e stel l en hat u nd a uch n a ch zwei Mon t a'l ek o n z e p t c n geord ne t
an e i nanderg ek l e b t is t .

Di e I\b s i c h t des ersten Teil s d e s Filmes (Ba hn ho f s t r a s s e Zür i ch)
ist es , mi t d en Schaufenster de rselben , Te x t e n von ßre ch t und
d er Ve rtonung - Börsenbe r ich t - e i ne n De nkproze s s (mit beschei
d en e n filmisc h-exper imentel len Mitteln ) ü b e r die Besitzverhält 
nisse in u nse rem bürgerlic h-ka p i talistischen Land aus zulösen.

Der zweite Teil (Cinemas von Basel) soll r e fl ekt i erend wirk e n
über das Filmeansehen und d ie Kino s s e l be r mitt e l s ver s chi ede
ne n Texten , vora~lem aus "Der Papalagi" und d en von aussen ge
f i lmte n Kinos vo n Base l , sowie mit de r Ve r t o n u n g aus ei n er
Liv e au fn a hme be im Ans ehen de s Fi lmes "Di e Sc hwei zermacher " , wo
b e i j e do ch über di e s e Erstve rto nun q di e me i s t e n ge f ilmten Tex 
t e noch zusätzl i ch gelese n und g e sprochen s i nd.

Marc el Stüss i

HYPER TV

HYPER TV

Monta g e / Schnitt : Alex Sutte r
El e k t r o n i k : Joha nn Gfeller
Mus ik : Pete r Gfelle r
Pr o d uktion : con t a iner - tv
1 98 2 , Vi d e o U-m a t i c, 55 ', schwa rz/weis s

Quer du rch den TV- Spe k t a ke l kna s t geister t ein Kurz s chluss zwischen
einströmenden Bild ern u nd Tö n e n und lIyperrea I i t ä t. Von Sa x a phon t ö
nen gepu scht wirbel n 'Reiz k l umpen im halluz ina t orischen Sog ihrer
e igene n Zers törung. Halbzo l l -Technolog ie dreht Purzelbäume mit der
i rnrnerg leichen Elekt rone n ka no ne .

Alex Sut te r



GEGENWARD

We r n er KUng
1 9 8 2 , S-8 , 13 ' , Farbe

Irmgard , e ine ve r ka n n t e Po et in, hüllt ihre Gedan ken und ih r eben
ge rade Gelebtes in Wo r t e . Um die Au s senwel t zu erreic he n , veran
stal te t s i e p r ivate Vo r l e s u ng e n , bei welche n zaghaft ei n paa r
Leute e rscheinen.

Zur selben Zeit i rr t ein j unger Mann , Sigmund , auf den St rassen
he r um und k leb t Plakate auf öffentl iches Gut . Er möchte fü r sich
we rben und f Ur irgend e i n politisches Amt ka nd i d i eren.

Als nun S i gmund bei Irmgard e rscheint , um Tex t e zu hö ren , vermu 
tet e r d em S inn diese r Worte auf d en Zahn zu f ü hl e n . Er bleibt
und e~en es ward gegen .

Werner KU ng

SEXUAL 4 + 7

Werner KUng
19 82 , S-8, 8 ' , s chwarz / we i s s

4 Zwei Männer lebe n se xue l le Gefühle a u s ,
mi t Hi l f e s el b s tge bastelter Penise .
Zu r Ta n gomu sik hüpf en s ie hin u nd he r .

7 Ein Mann mi t einem Han d bo hr e r steh t i n Be z i ehung
mit e i n em Mann i n s chwarz - we i s s :
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\~ir danken fUr di e bis anhin e i ngegangen Unte rstU t zungs be i t r äge :

Geme inde Kriens
Ka n ton Luzern
Mi g r o s Ge nosse n s c h a f t
Visco su isse - Emmenbr ück e
Dr. V. Ma ier - Pila tu s Apothek e - Kriens
Verkehr sverein Kri e n s
Res t. Kreuzbäckerei - Kri e n s
Ruth Sette l e - Luzern
Kath. Kirchgemeinde - Kri e n s
Heggli AG, Kriens

3 . KRIENSER FILMTAGE 198 2

Andreas Fr i t sc h i , Es t he r Röös li , Christoph Settele , Val e rian Ma l y ,
P ius Felder , Christ i na Wi lli , Dani el Zurmüh le


