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Wir blicken auf den Vorhang, selten dahinter
Abstrakt ion und Eircf i ihl 'ung in den Fi lmen Fri tz Langs

Yon Tilman Kellersrnann

Abstraktionen gelten gemeinhin nichts im Kino, das sith an ein grosser Puhlikum rich-
tet. Emotionen und gar Empathie liessen siclz rtur iiber kankrete Menschendarstellun-
gen erreiclten, lautei das Credo der Produzentetz. {Jmsa itrteressstrler Frit: Langs Ver-

suche in den zw{tnziger Jahren, Ematian iiber abstt'akte Fisuratianefl zlt erzielen.
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Der fiktionale Film lebt von Darstellungen
menschlicher Konflikre anhirnd der Darstellurgen
von Menschen. Die Kamera fokussiert irr-rf die
mimisehen Abliiufe in den Gesichtern. auf die
Gestik wie auf die gesamte Sprache des Korpers,
die siimtlich uns iiber die emotionale Verfasstheit
der Figuren orientieren. Die Regie treibt die psy-
chologischen Konfliktverliiufe der Handiung her-
aus, arbeitet an der Geschichte und der Identifi-
kation des Zuschauers mit den Figuren. Der Kos-
mos: ihrer Korper ist Ausdruckstr5ger, und die
Abbildung der Korper ist konkret. Menschliche
Korper sind Natur - ab rvelehem <<Yerzemtngs-
gra&> ist ihre Abbildung ni+ht mehr naturalis-
tisch?

YERLUST DER E. i ' , iPATHIE?

Auf der Leinwand ereignei sich ein zrveidimen-
sionales Liehtgeflimmer, rias sieir iitr unserer
Wahrrehmung zu dreidirnensionalen Figuren. zu
einer emotionalisierenden Geschichte zusar]lrren-
setzt. Die Cadrierung durch die Kamera, rvie sie
sich auf der Leinwand als Bild rviederfindet, folgt
aber nicht nur den Verliiufen der Handlung, son-
dern sie -qehorcht auch abstralten visuellen Geset-
zen. Die Cadrage kann ausgewogen sein oder
dynamisch; beides zielt auf eine psychologische
Wirkung, ohne aber ein konkret identifrzierbares
Objelct nofrvendig vorzurveisen. Die Gesetze des
Bildkompositorischen zielen auf eine Gewichtung
von Objekten im Raum, die quasi hinter der
Ober{liiche der identifizierbaren Darstellungea
verborgen liegen. Eine Sphiire hinter dem Vor-
hang der Spielhandlung, die entscheidend die
Hinstlerische und emotionale Kraft des Films
ausmacht. Doch wir blicken gebannt auf den Vor-
hang, selten dahintbr.

Die Mittel der Abstraktion konnen freiiich auch
zum offen abgelichteten Gegenstand der Kamera
werden. Wenn nun Abstraktionen inszeniert wer-
den, die sich in ihrer Wirkung einer unmittelbar
einftihlenden Emotionalitiit zu entziehen schei-

Filmbilder immer r.vieder zu einer Folge iiberstiii-
sierter Tabieaus zu gerinnen und drohen in eine
Sphiire der Ungegenstiindlichkeit zu driften. Lang
Lretreitrt kein Kino der aufgeftieherten Be$,egun-
gen und fliessenden Schnitte. Nein, er bleibt hie-
ratiseh schreitend, im Rhythmus der Linerbittlicir-
keit des Untergangs.

Es geht ihm um die Einbindung des jvlenschen
in die ornamentalen Zusammenhdnge bezie-
hungsrveise sogar um die Omamenrisierung des
Menschen seibst. Die naturaiistisch-konkleten
Qualititen des Kinos l-rnden sich aieht aul nichl
ausgespieit, sondern werden negiert. Kann man
sich mit einer ornamentalen Stirrklur identifizie-
ren? lVas sind uns Protagonisren, aufgelbst in
einer Massenkomposition? Wir erkennen: Das
L. ing'sche Vorgehen r i i t te l t  am Frindrmeul des-
sen. lvas *'ir im Aligemeinen als Film r.ersieiren.

In den MoRumentalhimen Fritz Langs rverden
strenge H,lllster erzeugt. die die Dominanz s,vste-
mischer Prozesse zeigen (der gesel lschaft l ichen
und,loder okonomischen Verfassiheii). Lang setzt
diesen <<unmenschiichen>r Systemen - unmensch-
lieh zumindest im visuellen Sirure- indem die kon-
krete leibliche Gestalt tektonisieil wird - andere
abstrakte Systeme entgegen. Zuniichst iiber{luten
amorphe Abstraktionen die Z,rvangsgeometrien
und ftihren diese ihrer gerechten Zerstorung zu:
Menschen a1s amorphe Masse {als dionysisch-
kultfiihige Masse) und Wasser als Masseasymboi
sprengen die Tektonik des Systems in flutenden,
entgrenzten Figurationen.

Doch nicht im Chaos des Formfreien erkennt
Lang eine Er-Losung, sondern in der <ih,5herenl
Tektonik einer sakrai aufgeiadenen Geometrie.
Die Menschenmasse in der Form des TrinitAts-
symbols kommt unter dem Stern des expressio-
nistischen Sozialismus, der Kathedrale {die
<<Stadtkrone> Bruno Tauts), zu einem religiosen
Kollektiv in Anlehnung an die mittelalterliche
Bauhiitte zusammen. (In <Die Nibeluneen> be-
sitzt Lang noch keine'utopische Perspeftive;. als
wahrer Pessinist liisst er die Welt zur Holle dernen, ist Empathie, die vitalste Mdglichkeit des
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Wir kennen das Phdnomen des absoluten
Films: ein'fortlaufendes, musikalisches Formen-
und Farbenspiel, das zum interessanten Art pour
l'Art zu gefrieren scheint. Eine Anteilnahme, wie
diejenige, auf die eine Dramaturgie von men-
schenbezogenen, emotionsbefordernden Kon-
fliktverllufen abzielt, wird hier kaum resultieren.
So ist es undenkbar. dass sich das Publikum his-
torisch fiir die alrsoiute Filmform entschieden
hiitte rrnd wir heute nur solche <<Formenfilme> im
Kino vorgefiihrt bekiimen. Das Publikum hat sich
im Gegenteil fiir ,das Illusionskino entschieden,
das uns iiber den Ablauf einer konkreten Ge-
schichte anhand konkreter Menschen(darstellung)
in seine Emotionen einspinnt.

Umso gewagter sind Ansiitze, bei denen Abs-
traktionen im szenisch-konkreten Film statthaben
und sich das narrative Kino selbst dem Abstrak-
ten offnet. Es gibt ein Ereignis in der Film-
geschichte, anhand dessen dies oflenbar rvird:
Fritz Lan*e hatte lValter Ruttmann beauftragt,
eine animierte Traumsequenz fiir seinen <<Nibe-
lungen>-Film herzustellen, Ruttmann aber war
eine treibende Krult auf dem Gebiet des abso-
iuten Films. iJnd seine <<Nibelungen>>-Sequenz
driingt zum Abstrakten. Doch nicht nur diese
Sequenz, nein der ganze Film driingt dcrthin -
und er nimmt sich parad.oxerr.r,eise zum L{ittel
den menschl ichen Kdrper.

D E  R  B  I  L D E . N  D E  I i L ] } . J S T L E R

Fiitz Lang rryar hrildender Ktinstler. bevsr er
zum Fi lm kam. Es ist  verbr ief i ,  elass er zeichnett
und Plastiken modellierte. Die moderne Kunst
seiner Zeit driingte forl vom nimetischen Prinzip
hin zur Findung ihrer ureigenen Kriifte, zt zeit-
gemiissen Inhalten und Ausdrucksmsdi. Das Heil
schien im Abstrakten zu liegen: im Kompositori-
schen, in den Kriiften von Form, Farbe und
Raum. Lang war von diesen ldeen nicht unkre-
riihrt, seine Filme dokumentieren dies: Als Oster-
reicher war er mit den Arbeiten der Wiener Werk-
stiitte vertraut, die mit ihrer antifloralen Orna-
mentik die Abstraktionen der modernen Kunst
priihgurierte. Der Kiinstler Cari:Otto Czeschka
nahm sich dieser Ornamentik an, als er 1908 fiir
den Verlag Geriach und Wiedling das Nibelun-
genlied illustrierte. Bis ins Detail hat Lang diese
Illustrationen in seiner Verhlmung nachgestellt.

Die Abstraktionen stossen auf einen narrativen
Ablauf mit psychologischen Konfliktlinien, dra-
matischen lmpulsen, identifikationstrachtigen
Helden und schillernden A.ntagonisten. Am deut-
lichsten rvird das in den Monumentalhlmen, in
<Die Nibelungen)) (1922-24) und <Metropolis>
(1925/26). Darin wird der Menscb zu einer orna-
mentalen, gleichsam tektonischen Figur - bis hin
zur absoluten Form reduzierter Geometrie in
Kubus und Dreieck. Es treten auch die abstrakten
Qualitiiten von Architektur und applizierter Orna-
mentik hervor; so ist hier alle Architektur fiir den
Film im Studio gebaut und verhiilt sich interpre-
tierend zur realen Architektur. Auch scheinen die

fahien. In <Metropolis> greift er seinen Abstrak-
tionsantagonismus tektonisch contra amorph wie- |
der auf"und liisstrUiesen die ffiffi*itfe Syn- |
these der sakralen Form heraustreibenl) |

So widersetzt sich <Metropolis)) zum Schluss
auch der Einliihlung in die identifizierbare Ein-
zelexistenz und schli$ sich auf die Seite der Abs-
trallion. Einer ausdrucksf?ihigen Abstraktion,
wenn etwa die Energie der flutenden, amorphen
Masse die Geometrien zersetzt, etwas, dessen zer-
storerische lVucht sich auch emotional erschliesst.

A B K E H R  V O M  M I M E T I S C H E N

Fiitz Lang hat also im Rahmen eines konkreten
Films Menschen als Abstraktionen gefilmt, er hat
Abstrakticnen sogar emotionalisiert. Er hat damit
die Ausdrucksmoglichkeiten des Films enveitert.
Er hat sich nicht in die Perspektive der Realifiits-
nachahmung -eefiigt. Lang hat das Paradoxe ge-
wagt und das <<h{enschenmedium>; Film vom
Mimetischen r,vegbervegt. So altmodisch seine
Monumentalfilme teiiweise auch damals schon
rvirkten: Sie haben auf einzigartige Weise Ansiitze
der modernen Kunst - die sich vom Mimetischen
abkehrte, um die vielf;iitigen Ausdruckskrifte der
Abstraktion zu entdecken - in der modernen
Kunstgattung Film umgesetzt {Lang bezog sich
dezidiert aul Sezessicnismus, Expressioaismus
und Funkt ional ismusi.

Diesen Stachel im Fleisch hat rrns Fiitz Lan*e
hinterlassen. Sogar das narrative Kino kann.
wenrl es will, seine Ketten sprengen und den bra-
ven Naturalismus um die diametrale Gabe der
Abstraktion enveitern. Fritz Lang hat an dem ge-
rilttelt, was Film kann. Sein ganzes lVerk lang.
Die Zeichenhaftigkeit der.Abstraktion hat ihn nie
verlasserr.  Er hat das Paradoxon gesuclt t .

Abstraktionen entzieiren sich weitgehend dem
Programm von Illusioa, Einftihlung-und Emotio-
nalitdt, wie es die nunmehr giobale Traumfabrik
betreibt. Bei abstrakten Formen handelt es sich
um kiinstlerische Ausdruckstrfrger mit fernerem
emotionalem Horizont. Es gibt auch nach Lang
stiiisierende Filme, in denen Abstraktionen statt-
haben - freilich ohne abstrakte Figuren zum
Handlungstrdger zu machen. Diese Filme k6nnen
den abstrallen Raum oder die abstrakten Ge-
heimnisse des Gegenstiindlichen zum visuellen
Thema machen wie bei Tarkowski. Die Filme
kijnnen im Sinne einer handlungsanalogen Atmo-

. sphiire eine dezidie*e Stilistik eingedenk abstrak-
ter bildkompositorischer Elemente entfalten, wie
in David Finchers <<Seven>> (i995).
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