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HIROSHIMA, NAGASAKI - Atombombencpfer sagen aus
von Hans - Dieter Grabe

5, — 10. November 1985

Unter der Leitung von Dietrich Leder diskutierten Hans»Dieter Grabe und
Elfi Kreiter mit dem Publikum

Die Diskussion erdffnend beschrieb Dietr ich Leder den tiefen Eindruck,den
Grabes Film auf ihn gemacht habe, als er ihn erstmalig bei der Fernsehaus
strahlung gesehen habe. Bei aller Skepsis dem Fernsehen gegenUber wolle
er  hier  doch sowchl dem F ilm als auch dem Fernsehen ein Kompliment ausspre
chen. Er schatze an Grabes Filmen vor allem die sprachliche Sensibilitat,
mit der sich Grabe den Menschen nahere. wie sei das in diesem Film in
einer fremden Sprache mdglich gewesen?
Grabe sah hierin das Hauptproblem seines Films; das er auf zweierlei

/ Neise zu lésen gehufft habe. Erstens durch eine ausschlieBlich Recherche
zwecken dienende Reise vor den eigentlichen Dreharbeiten. Dabei sei die
Mitarbeit von Deborah Gossmann entscheidend gewesen, die nicht nur japanisch
spreche, sondern auch jahrelang in Japan gelebt habe. S0 sei es miiglich
gewesen, die Menschen kennenzulernen und zu erfahren, welche Fragen sie
beantwcrvten kiinnten. etwas also, was durch die zwangslaufige Distanz
eines Dolmetschers nicht miiglich geworden ware. "wir erfuhren etwas Uber
die Furcht der Menschen vcr der ausbrechenden Krankheit, Uber ihre Angst.
vor der Diskriminierung, wenn sie z.B. von ihrem Recht auf einen At0mb0m—
benausweis Gebrauch machten, der ihnen freie arztliche Versurgung zusicher

wildenhahn hob die erstaunliche Ehrlichkeit hervor, mit der diese Menschen
redeten, etwas , was er sich bei einer ahnlichen Thematik in der westli
chen welt nicht v0rst;1len konne. Obwohl sie innerhalb eines bestimmten
Rahmens sprachen, zeigten sie dabei ein erstaunliches Mali an Prazision.
Der Film habe ihn durch eine ganz starke Erzahlform sehr beeindruckt.
Dariiberhinaus halte er ihn fUr unglaublich gut geschnitten.
Es gehe in diesem Film doch letztlich darum, die Unmenschlichkeit zu
zeigen, so wittenberg. welche Schwierigkeiten habe das beim Filmen gemacht?

\_, Er selbst denke da 2.B. an die Szene mit dem Brieftréiger, wobei er ver
mute, daB die Menschen ja wohl zum ersten Male darilber var der Kamera
sprechen. Dies waren exakt die Schwierigkeiten des Films gewesen. Bei
dem Brieftrager verhalte es sich allerdings anders. Man habenzunachst
nurc das Gesprach mit ihm gedreht . , in der Hoffnung, daB dies aus
reichte. Nach DrehschluB entdeckte jedoch das Team in einem Museum in
Nagasaki Fiimaufnahmen vpmdiasem Mann mit einem Arzt.Da sei allen klar·
geworden, worum es eigentlich ginge und dah man noch einmal mit ihm re
den mUBte. Es stellte sich dabei heraus, dafi er selbst wollte, daB wir
seinen kranken Korper, seine wunden filmen; seine Frau sollte uns die Nun
den erklaren. Das habe man dann auch gedreht, aber es sei. schwierig ge
wesen. Schwierig auch die spatere Arbeit am Schneidetisch. Die ersten
wochen seien schwer zu ertragen gewesen, so Elfi Kreitel, und man habe
nach drei w¤chen,der,Versuchung widerstehen mlissen, solche Bilder immer
kUrzer stehenzulassenn
warum der Riicken des Brieftragers am Schluh ein zweites Mal gezeigt wer
de, und sob es Uberlegungen zu untertiteln gegeben habe, wollte Didi Dan
quart wissen.
Grabe hierzu: "Es ist ein schwieriges Problem, in welchem Umfang man der
artige Bilder verwendet. Uns selbst wiirde ein kurzes StUck reichen, aber
der Fernsehzuschauer ist doch viel abgelenkter. (...) FUr den haben wir
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es nuchmals mit einem Dokument abgeschlcssen, so wie wir alle Menschen,
die vcrkommsn, eingebettet haben in ein Dckument. Aber ich erkenne, daB
das mit Fragezeichen zu versehen ist."
Zur Frage der Untertitelung, meinte Grabe, dafi sie im allgemeinen als Be
lastung empfunden werde, weil sie nicht den Sehgewohnheiten des Zuschau—
ers antspriiche. Im Ubrigen, fnjgte Elfi Kreitcl hinzu, sei auch die japa—
nische Sprache ein Hindernis, in der es nur wenige Norte gébe, an danen
man sich orientieren kénne.
Die Frage nach der Zumutbarkait dar Bilder griff Michael Kwella nochmals
auf und erweiterte sia grundsétzlich. Ob r .. nicht gerade durch die Uber
fordarung des Zuschauars durch sulche Bildar das Gegenteil erreicht wards, `
néimlich gerads die Abstumpfung
Grabe wies diesen Einwand entschiaden zuriick. Es treffe lediglich zu, wenn
es sich um “ungestaltete” Bilder handele: Diese trugen sicherlich zur Ab
stumpfung bei. Die Antwurt kénne jedoch nicht sein, diese Bilder wegzulas
sen, sondern sie in "gestaltete Bilder" umzusetzen. Er selbst habe sich
in diasem Film beschrénkt auf Bilder, zu denen ein Bezug hergezstallt wurde.
Wilhelm Roth bestétigte Grabs eine differenzierte wirkung seiner Bilder,
die auf ihn keinerlei abstumpfenden Effekt gehabt héitten, wie er es bei
andaren Filmen zu diesem Thama schon oft erXebt hétte.
Die politischa Haltung des Films wurde kontrcvars aufgefafbt. Pim Richter
sprach sich gegen dia Neutralitét. Grabezs aus, mit der er den zweiten Ab
wurf der Atcmbombe in Nagasaki kommentiere.
Grabe. meinte jedoch gerads durch die zurilckhaltenden Formulierungen den
Zuschauer mehr zu beschéftigen “als wann er die Erregung des Filmemachers
spine".
Pepe Danquart sah in diesen “zurllckhaltenden F0rmu1ierungen” jedoch sher
dia Schere im Kopf flir jemand, der in den éffentlich-rechtlichen Anstaltem
produziere, worauf Graba meinte, dal} er diasen Film in der Tendenz ebenso
gemacht héitta, wenn er nicht mit dem ZDF produziert wordan wére.
Pepe Danquart stérte in diesem Zusamephang auch der nivellierende Ton,
der im Femseh-Feature iiblich sei.
DaB das Japanische leider durch den dsutschen Kommentarsprecher verlcren
ginge, beanstandeta Heinz Trenczak. S0 sei beispielswaise in Pausen hi
neingesprcchen worden. Elfi Kreitel meinte dazu , daB es sich jedoch
lediglich um eine Stelle handeln kénne, wcbei zu Gberprtifen sei, ob hier
der deutsche Text nicht lénger sei. Grabe: "Nir sind schon gr0Be Freunde
der Pausen.'
Die Frage, wie in diesam Film mit Geschichte umgegangen werde, beschéftigte
das Plenum im letzten Tail der Diskussicn. Eine Diskutantin bemerkte,
daB die Stigmatisierung der Atombombenopfer dis Aufarbeitung der Geschich
te Uberlagere, die fur sie wichtiger sei als das Zeigen von wunden, wail
sie hier Parallelsn zur eigenen Geschichtsaufarbeitung herstellen kénne.
Qavid Wittenberg ging auf das Fahlen der Frage nach dem japanischen Fa
schismus ein, der ihm in diesem Film zwar nicht fehls. Grabe sah hierinein grundsétzliches Problem. Die Darstellung des japanischen Faschismus
sai eine Gratwanderung, bei der man zwangsiéufig der Gefahr cbliege, die
Atumbombe zu rechtfertigan. Die Japaner wiirden so immer ausschliefilich
als Opfer dargestellt, aber er sehe keine Méglichkeit, wie man es anders
machen kbnne.
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