
Ein abschlieBendes Urteil Wit also schwer;

trot z aller Schwachen erscheint der Band doch

ernpfehlenswe rr. Er bietet einige sehr lesenswerte

Beitrage. H ELMUTSCHERER, Niirnberg

Jiirgen Bret schneider (Redaktio n): Ewald Andre
Dupont - Autor und Regisseur. - Miinchen: edi
tion text +kritik 1992 (= cinegraph Buch), 165

Seiten mit Abb .

In der Reihe der knapp gefaBten Biographien, die
Hans-Michael Bock und seine Freunde anlaBlich

der Hamburger Filmkongresse veroffentlichen

(bisher Biographien von Joe May, Reinhold

Schiinzel und Richard O swald), ist nun ein Band

iiber Ewald Andre Dupont erschienen. Er ist

heute nur noch als Regisseur des We\terfolges
-Variete- bekannt, der mit Emil Jannings, Maly

Delschaft und Lya de Putti auf die Kritik wie auf

das Publikum un geheur en Eindruc k gemacht
hat. Seitdern war Dupont festgelegt auf dieses

Werk, das durch seine kinospezifische Aufberei
tung, also den virtuosen Gebrauch der Oberblen
dung, des Schnins und durch seine hervorragen
de Kameraarbe it (Karl Freund) auch die Bewun

derung der Branche fand .
Dupont kam aus dem Journalismu s und hatte

sich als flotter Filmkritiker und Kenner der Ber

liner Film szene bewahrt. Dann begann er, Dreh

biicher fiir Regisseure wie Ripp ert und O swald
zu schreiben, und vero ffentlichte ein munteres
Biichlein iiber das Schreiben von Drehbiichern,
das zwar von nur geringem prakrischen Nutzen
war, aber wieder bewie s, wie keB der Journalist
die Fricdrichstraflen-Atmosphare, wo dam als
sich die Film- (Halb-) Welt tummelte, verinner
licht harte . 1918 [iihrt er zum ersten Mal Regie,
eher uninteressantes Zeu g, bis auf den Film - D as
alte Gesetz«, der das jiidische Milieu des - stetl

hervorragend traf (Kamera Iiihrte der dann in

H ollyw ood bekannt gewo rdene Th eod or Spar

kuhl , die Bauten stamrn ten von dem nach 1933 in

England beriihrnt gewordenen Alfred Jun ge).

Na ch dem -Variete- dr ehte Dupont einen Film

in H ollywood, der ein Fehlschlag war, kehrte

nach Deutschland zunick, mu Bte 1933 emigrie

ren und drehte bis 1939 in H ollywood als Regis

seur eher un bedeutend e Filme. Seine Karr iere
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verloschte allmahlich, er arbe itete in den fiinf
ziger Jahren fiirs Fern sehen und an billigen U n
terhaltungsfilmen mit. Arm stirbt er 1958 in Los

Angeles. Der Band iiber Dupont enthalt Beitrage
iiber den Drehbuchauror und Film journal isten

(sehr griindlich und aus schwer zuganglichen

Quellen zusammengetragen), eine sehr abgeho
bene Exegese zur Asthetik der Filme Duponts

und verschiedene Beitra ge zur Produktion sge

schichte seiner Film e. Wie gewo hnt, beschlieBen

sehr sorgfaltige Filrno- und Bibliographien den
auch mit zwei Registern bestens ausgestatteten

Band . ULRICH VON TH ONA, Bonn

Barbara Felsmann / Karl Priimm: Kurt Gerron 
gefeiert und gejagt 1897-1 944. Das Schicksal

eines deutschen Unterhaltungskiin stlers. Berlin
Amsterdam Theresienstadt Auschwitz. - Berlin :

Editi on H entrich 1992 (= Beitra ge zu Theater,
Film und Fern sehen aus dem Institut fiir Thea

terwissenschaft der Freien Uni versitat Berlin ,
Bd. VII ), 251 Seiten mit Abb.

Kurt Gerron kennt jeder filmisch Inreressierte

aus seiner beriihmtesten Rolle, der des Zauber
kiinstlers in dem Film - Der blaue Engel- , einer

sicher in ihrem schweren Korper ruhenden, ein

dru cksvollen Erscheinung mit dem deutlichen
H aut gout des Ordinairen und dadurch weit ent 

fernt vo n der Tra gik des anderen gewichtigen
Akteurs, Emil Jannings.

Kurt Gerron, dem diese griindlich recher

chierte und einfiihlsam geschriebene Biographie
gewidmet ist, hat ein Leben gehabt, das ents chei 
dende Jahre der deut schen Geschichte widerspie 
gelr, Er begann Anfang der zwanziger Jahre, in
Berlin im Kabarett aufzutreten, erhielt gleichzei
tig klcine Filmrollen und spielte auch Theater.
Bis zum Durchbruch Ende der zwanz iger Jahre
mit der Rolle des Poliz eichefs von Lond on in der

- D reigroschenoper- hatte er scho n zahlreiche

kleine Film rollen gehabt, ohne aber iiber die

bloBe Charge hin auszukommen. Der Begriff

Charge verd ient freilich ein genaueres H insehen ,
denn damit hatte sich Gerron in die Reihe jener

zahllosen scharf profilierten Biihnenschau spieler
eingeordnet, die nicht nur die Starke des Berliner

Theaters, sondern auch des Films ausrnacht en,
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Von 1920 bis zum Ende des Stummfilms 1929/30
spielte er in 60 Filmen solche Rollen. In den
friihen dreiBiger Jahren fiihrte er in einigen
Kurzspielfilmen und in fiinf Spielfilmen Regie
und muBte dann - er war Jude - emigrieren.
Nach Filmarbeiten in Frankreich und in Oster
reich iibersiedelte er in die Niederlande, fiihne
don auch in drei Filmen Regie, arbeitete dann
aber wieder mehr im Kabarett. Wahrend der
deut schen Besatzung wurde er nach Theresien
stadt verschleppt und rnulite don an dern Pro
pagandafilm ~Theresienstadt. Ein Dokumentar

film aus dem jiidischen Siedlungsgebiet- mirwir
ken. Sparer hat man ihn nach Auschwitz trans
ponien und don umgebracht. Gerron war, wie
Priimm schreibt, der geborene Entertainer. Er
kiimmene sich wenig urn den Inhalt der Sriicke
oder der Filme, sondern suchte im Kontakt mit
dem Publikum die Besrarigung seiner Rolle; er
wollte unterhalten.

Priimm , fiir den Theater- und Filrnwissen
schaft keine trockene Faktenhuberei ist, sondem
das Zuriickgewinnen lebendiger Anschauung
von Schauspielern (und Kritikern), ist ein her
vorragender Schreiber. Er macht die vielen Fa
cetten der Arbeit Gerrons deurlich, seine in per
sonlicher Tragik endende apolitische Natur, die
ihn nicht sehen lieB, was 1933 und sparer nach
der Besetzung der Niederlande durch die Deur
schen auf ihn zukam . Er war einer der glanzend
sten Vertreter jener hoch emwickelten GroB
stadrkulrur, die Berlin in den zwanziger Jahren
so einziganig machte, ein sorgfaltiger Arbeiter
der Umerhalrungsindustrie von europaischem
Format, die uns heute so fehlen.

Schone, auch seltene Photos (darunter viele
Aufnahmen, die bei den Dreharbeiten zum The
resienstadt-Film aufgenommen wurden) reichern
den Band an. ULRICH VONTHONA, Bonn

Heide Schliipmann: Unheimlichkeit des Blicks.
Das Drama des friihen deutschen Kinos . - Basel
und Frankfun/Main: Stroemfeld 1Rorer Stern
1990,365 Seiten mit zahlr . Abb .

Der deutsche Film vor 1914 ist kaum erforscht.
GewiB gibr es die entsprechenden Kapitel der
einschlagigen Filmgeschichten, die aber in der

Regel nicht auf Autopsie der Filme beruhen.
Mustergiiltig dagegen ist ein Sammelband mit
Texten zu einer Retrospektive des friihen deut
schen Films in Pordenone 1991, auBerdem sind
rnehrere Amhologien mit theoretischen und lite
rarischen Texten aus dieser Zeit erschienen. Die
Filmzeitschriften von damals liegen heute zwar
meist auf Mikrofilm vor, sind aber durch die
Bank unergiebig. Beispielsweise ist die Zeit
schrift -Bild und Film- des karholischen Volks
vereins in Monchengladbach bei naherem Hin
schauen doch sehr bildungsbiirgerlich. Dieser
Verein gab auch eine Bibliothek mit Monogra
phien heraus, deren Autoren in der Regel zur
sogenannten Kinoreformbewegung gehorten.
Die wichtigste Schrift ist freilich die Dissertation
von Emilie Alrenloh zur Soziologie des Kinos,
die bei Alfred Weber entstanden ist und mit
Befragungen der umerschiedlichen sozialen
Schichtungen und Altersklassen eine bis heure
unentbehrliche erste Umersuchung dieses The
mas geblieben ist.

Heide Schliipmann, heute Professorin in
Frankfun, sieht ausgewahlte Filme der Jahre vor
dem Ersten Weltkrieg unter feministischem
Blick. Wir sagen ausgewahlte Filme, weil sie sich,
und das ist eine Tugend ihres Buehl's, in aller
Regel auf die Erorterung von Filmen beschrankt,
die sie selbst gesehen hat und die sie auch in
einem Anhang des Buches nachweist . Hier han
dclt es sich also nicht urn die Weitergabe von
Informationen aus zweiter Hand, wie so haufig
in der Filmliteratur. Dabei ist hinzunehmen, daB
das Anamnesematerial eingeschrankr ist, weil nur
ein Bruchreil der Filme erhalten geblieben ist.

Schliipmanns Grundthese ist die Komplizen
schaft zwischen Kinematographie und Frauen
emanzipation, weniger verschworerisch ausge
driickt also ein unausgesprochenes Biindnis zwi
schen dem jungen Film und den impliziten Inter
essen sich ihrer Eigenstandigkeit bewuBt wer

dender Frauen .
Diesem Gegensatzpaar vom antibiirgerlichen,

eher proletarischen, sozusagen subversiven und
im Ansatz frauenemanzipatorischen Kino und
dem Theater der Bildungsbiirger hat schon Thilo
Knops an anderer Stelle Schematismus vorge
worfen. AufschluBreich ist ein Blick in die Dis
sertation von Altenloh, die sich ohne Voruneil
mit dem Verhaltms zwischen Publikum und




