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I. (Auf-)Zeichnung 
M i t der Z e n t r a l p e r s p e k t i v e ist das A u g e in der f r ü h e n N e u z e i t z u m B e z u g s 
p u n k t v o n B i l d t e c h n i k e n g e w o r d e n , in d e n e n g r a p h i s c h e O p e r a t i o n e n u n d 
K o n z e p t i o n e n des S e h e n s e n g m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n s ind . D i e Z e i c h n u n g 
geh t aber n i ch t aus e iner v e r m e i n t l i c h e n H e r r s c h a f t des A u g e s ü b e r d ie W e l t 
h e r v o r , s o n d e r n aus e iner u n v e r m e i d l i c h e n B l i n d h e i t . W e g e n des A b s e h e n s 
v o m G e g e n s t a n d i m M o m e n t der Z u w e n d u n g z u m P a p i e r h i n k a n n jede D a r 
s te l lung v o n B l i n d h e i t i m B i l d als D a r s t e l l u n g des ( A u f - ) Z e i c h n u n g s a k t e s 
se lbst b e g r i f f e n w e r d e n : „ J e d e s m a l , w e n n ein Z e i c h n e r s ich v o m B l i n d e n fas 
z in ie ren läßt , j e d e s m a l , w e n n er d e n B l i n d e n z u m Thema m a c h t , p ro j i z i e r t , 
t r ä u m t o d e r ha l luz in ie r t er d ie F igur e ines Z e i c h n e r s [ . . . ] . E r b e g i n n t , e in 
Z e i c h e n v e r m ö g e n darzustellen, das s o e b e n ausgeüb t w i r d , d. h. er repräsentiert 
d e n A k t des Z e i c h n e n s se lbst , er e r f i nde t d ie Z e i c h n u n g . " 2 Z u d e n p r o m i 
n e n t e n B e i s p i e l e n , d ie J a c q u e s D e r r i d a i n seiner A u s s t e l l u n g Aufzeichnungen 
eines Blinden. Das Selbstporträt und andere Ruinen ausgewäh l t hat , g e h ö r t Der Irr
tum v o n A n t o i n e C o y p e l ( A b b . 1), in d e m e ine m ä n n l i c h e G e s t a l t m i t v e r b u n 
d e n e n A u g e n a u f e ine tas tende O r i e n t i e r u n g i m R a u m z u r ü c k g e w o r f e n ist. 
E b e n s o b e w e g t s ich der Z e i c h n e r a u f d e m Pap ie r als „ B l i n d e r " , da er s i ch , 

1 J a r m a n , D e r e k , BLUE. Das Buch %um Film, Kasse l , 1994, o h n e Seitenangabe. 
2 Derr ida , J acques , Aufzeichnungen eines Blinden. Das Selbstporträt und andere Ruinen, hrsg. v o n 

Michael Wetze l , M ü n c h e n , 1997, S. 10. D e s weiteren sei au f Wetze l , Michae l , „ Ü b e r das 
Sehen (hinaus). B l indhe i t u n d E ins ich t bei G o e t h e u n d D e r r i d a " , sowie T h o l e n , G e o r g 
Chr i s t oph , „ D e r b l inde Fleck des Sehens. Ü b e r das raumzeit l iche G e f l e c h t des Imag inä 
ren" , in: Konstruktionen Sichtbarkeit, hrsg. v o n J ö r g H u b e r und Mart in Hel ler , W i e n / N e w 
Y o r k / Z ü r i c h , 1999, S. 1 7 3 - 2 1 4 , h ingewiesen. 

Originalveröffentlichung in: Fahle, Oliver und Lorenz Engell (Hrsg.): Philosophie des Fernsehens, 
Paderborn 2006, S. 41-54
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A b b . 1: An to ine Coypel : Der Irrtum, Kreide, Röte l und weiße Kreide auf grauem Papier, 3 4 , 5 x 2 5 , 5 
cm, aus dem Nachlaß des Sohnes Char les -Anto ine Coypel , im Kabinett des Kön igs , 14. J u n i 1752, 
in: Derrida, Jacques: Aufzeichnungen eines Blinden. Das Selbstporträt und andere Ruinen, hrsg. v o n Mi 
chael Wetzel , München 1997, S. 20. 

wenn er zeichnet, allein durch seine Hand 3 führen läßt. Dieser permanente 
Wechsel zwischen Sehen und Blindheit, der bei Derr ida jede (perspektivi
sche) Ze ichnung konstituiert, basiert aber neben Auge und H a n d noch auf 
einem dritten E lement , das beide zuallererst miteinander verknüpft : D a s 
Coypels Ze ichnung zugrundeliegende Gitterraster verweist auf eine apparati
ve Bl ickführung, die die graphische Übersetzung eines in den Blick genom
menen Gegenstandes auf das Papier leitet. 

3 Vg l . B o e h m , G o t t f r i e d , „ Z w i s c h e n A u g e u n d H a n d . Bi lder als Ins t rumente der E r k e n n t 
n i s " , in: H u b e r u n d Hel ler , a . a . O . , S. 2 1 5 - 2 2 8 . 
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A b b . 2: C h r i s t o p h e r G r i e n b e r g e r : Strumento prospettico, L e g n o , 6 5 x 7 0 c m , 1 6 4 5 , i n : A u s s t . K a t . : Net 

segno di masaccio. L'inven^ione della prospettiva, h r s g . v o n F i l i p p o C a m e r o t a , G a l l e r i a d e g l i U f f i z i , F i -

r e n z e , 1 6 o t t o b r e 2 0 0 1 - 2 0 g e n n a i o 2 0 0 2 , S . 2 1 3 . 

Seit der f r ü h e n N e u z e i t v e r k n ü p f e n z a h l r e i c h e I n s t r u m e n t e A u g e u n d 
H a n d ü b e r e ine A p p a r a t u r , u m a u f d iese W e i s e e i n e n p e r s p e k t i v i s c h e n u n d 
t o p o g r a p h i s c h e n Z u g r i f f a u f d ie W e l t z u gewähr l e i s t en . B e i der p e r s p e k t i v i 
s c h e n Z e i c h n u n g er laubt d ie V e r b i n d u n g v o n Ras te r u n d f i x i e r t e m A u g p u n k t 
d ie m a ß s t a b s g e t r e u e P r o j e k t i o n e iner r ä u m l i c h e n F igur a u f d ie F l äche . E i n 
sch läg ig ist in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g A l b r e c h t D ü r e r s Unterweisung der Mes
sung mit dem Zirkel und Richtscheit v o n 1525. D e m ers ten A n s c h e i n n a c h k ö n n 
ten d ie t e c h n i s c h e n I n s t r u m e n t e in d e n h ier b e s c h r i e b e n e n V e r f a h r e n als 
V e r s u c h v e r s t a n d e n w e r d e n , der v o n D e r r i d a d i a g n o s t i z i e r t e n B l i n d h e i t 
d u r c h e ine P r o t h e s e z u e n t k o m m e n . A b e r gerade a n h a n d der K o n s t r u k t i o n 
C h r i s t o p h e r G r i e n b e r g e r s v o n 1645 ( A b b . 2) , d ie das H i n u n d H e r des A u g e s 
z w i s c h e n G e g e n s t a n d u n d P a p i e r v o l l k o m m e n a u f h e b t , e rwe is t s i ch d ie 
B l i n d h e i t als Scha t t en der t e c h n i s c h e n A u s r ü s t u n g des B l i cks . W i e e in B l i n 
der n ä m l i c h ertastet der Z e i c h n e r h ier m i t d e m S t o c k d ie K o n t u r e n der D i n 
ge , w ä h r e n d der A p p a r a t g l e i chze i t i g „ b l i n d " d iese B e w e g u n g e n a u f das P a 
p ier überträgt . E t w a z u r s e l b e n Z e i t e r sche in t in D e s c a r t e s La dioptrique 
(1637) e in b l i n d e s A u g e i m H e r z der W i s s e n s c h a f t des S e h e n s : D a s A u g e e i 
nes e b e n v e r s t o r b e n e n M e n s c h e n o d e r e ines O c h s e n erhäl t d ie F u n k t i o n e i -
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ner L i n s e , d ie in das L o c h e iner camera obscura e ingese t z t w i r d . 4 U n d e in paar 
J a h r z e h n t e später be r i ch te t E d m e M a r i o t t e v o n der E n t d e c k u n g des b l i n d e n 
F l e c k s (1668) . 5 

D a s R e p r ä s e n t a t i o n s v e r h ä l t n i s z w i s c h e n der ( p e r s p e k t i v i s c h e n ) Z e i c h n u n g 
u n d i h r e n G e g e n s t ä n d e n , das D e r r i d a i m V e r w e i s a u f d ie g r a p h i s c h e M a t e r i a 
l i tät des Z e i c h e n v o r g a n g s d e k o n s t r u i e r t , k a n n m i t d e m H i n w e i s a u f e ine G e 
s c h i c h t e t e c h n i s c h e r D i s p o s i t i v e i n Frage geste l l t w e r d e n . S o s t e h e n A u g e 
u n d H a n d b e i m Z e i c h n e n i n e i n e m t e c h n i s c h e n Z u s a m m e n h a n g , der s ich aus 
der P o s i t i o n des Z e i c h n e r s als u n e n t r i n n b a r e B l i n d h e i t man i f e s t i e r t . D i e gra 
p h i s c h e S ich tbarke i t , d ie a u f d iese W e i s e e rzeugt w i r d , ist i n s o f e r n u n t r e n n 
b a r m i t B l i n d h e i t v e r b u n d e n , als d ie T e c h n i k der S i c h t b a r m a c h u n g i m F e l d 
des S i c h t b a r e n n i c h t g l e i chze i t i g e r s c h e i n e n k a n n - außer i m m e t a p h o r i s c h e n 
S i n n e be i der D a r s t e l l u n g v o n B l i n d h e i t . S o b le ib t b e i m t e c h n i s c h e n M e d i u m 
F i l m für d e n Be t rach te r der s c h w a r z e Spal t z w i s c h e n d e n E i n z e l b i l d e r n , a u f 
d e m s o w o h l d ie A u f z e i c h n u n g als a u c h d ie P r o j e k t i o n bas iert , u n s i c h t b a r . 
D a s v o n d e n G e r ä u s c h e n e ines F i l m p r o j e k t o r s begle i te te , l i ch t l o se S c h w a r z 
z u B e g i n n v o n Last of England v o n D e r e k J a r m a n (1987) d e h n t d e n Spal t z w i 
s c h e n d e n B i l d e r n z u e iner P h a s e k i n e m a t o g r a p h i s c h e r B l i n d h e i t aus. I n ihr 
e r sche in t der F i l m als leere Z e i c h e n f l ä c h e , a u f der das L i c h t n o c h k e i n e S p u 
ren h in te r l a s sen hat . D a m i t v e r w e i s t er i nd i rek t a u f d e n k i n e m a t o g r a p h i s c h e n 
E i n s c h r e i b u n g s v o r g a n g , d e s s e n Mater ia l i tä t der F i l m Blinkity Blank v o n N o r 
m a n M a c L a r e n 1955 d u r c h e ine p h y s i s c h a m Z e l l u l o i d v o r g e n o m m e n e cine-
gravureb v o r g e f ü h r t hat: das F i l m b i l d als a u f e i n e m u n b e l i c h t e t e n (blank) B a n d 
b l i n z e l n d (blinkity) e rzeugte S ich tbarke i t . D a s appara t i ve Ö f f n e n u n d Sch l i e 
ß e n des F i l m b a n d e s z u m Z w e c k e des T r a n s p o r t s e n t s p r i c h t n ä m l i c h als k u r 
zer M o m e n t v o n B l i n d h e i t g e n a u d e m L i d s c h l a g . D i e „ Z e i t des c l in d'ceil, des 
B l i n z e i n s , das d e n B l i c k un te r e i n e m L i d s c h l a g b e g r ä b t " 7 ist e in p h y s i o l o g i s c h 
n o t w e n d i g e s M o m e n t des N i c h t s e h e n s , d e n n das B l i n z e l n e r m ö g l i c h t als 
kurzze i t i ge B l i n d h e i t al lererst d ie P e r m a n e n z des Sehens . 

II. Bildschirm 
A l s A u f z e i c h n u n g e iner V i d e o d e m o n s t r a t i o n für d ie D o c u m e n t a 5 ist 1977 
das z e h n m i n ü t i g e V i d e o b a n d Malerei deckt %u Kunst deckt auf ( A b b . 3) v o n R i 
c h a r d K r i e s c h e 8 e n t s t a n d e n . A u f d e m B i l d s c h i r m ist e in we i terer B i l d s c h i r m 

4 Crary, J o n a t h a n , Techniken des Betrachters. Sehen und Moderne im 19. Jahrhundert, D r e s d e n / B a 
sel, 1996, S. 5 6 - 5 7 . 

5 Vg l . Bexte , Peter, Blinde Seher. Die Wahrnehmung von Wahrnehmung in der Kunst des 17. Jahrhun
derts, A m s t e r d a m / D r e s d e n , 1999, S. 190. 

6 Lemai tre , Henr i , Beaux-Arts et Cinema, Paris, 1956, S. 5 2 - 5 3 . 
7 Derr ida , Aufzeichnungen eines Blinden, a . a . O . , S. 52. 
8 Vg l . zu R ichard Kr iesche : Kr i e sche , R ichard , Art, artist & the media, Mediart, (eine V e r a n 

staltung i m R a h m e n des steirischen Herbstes v o m 23. 10 . - 25 . 10. 1978), G r a z , 1978; Strah-
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Abb . 3: Stills aus dem V ideoband v o n Richard Kriesche: Malerei deckt zu Kuns t deckt auf, V i d e o 
band, 10' , 1977, in: Perucchi-Petri , Ursula: Künstler-Videos. Entwicklung und Bedeutung. Die Sammlung 
der Videobänder des Kunsthauses Zürich, Ost f i ldern-Ruit , 1996, S. 151. 

z u s e h e n , a u f d e m K r i e s c h e se lbst f r o n t a l i n d ie K a m e r a b l i ck t u n d w i e e in 
A n s a g e r i m F e r n s e h e n f o l g e n d e n T e x t spr icht : „ M a l e r e i d e c k t z u K u n s t d e c k t 
au f . Z w i s c h e n I h n e n u n d m i r s ind unsichtbare Bar r i e ren e ingebaut . I c h sehe 
z u m Be i sp i e l i n d ie K a m e r a des Z D F . I c h sehe n i e m a n d e n v o n I h n e n , der 
m i c h je tz t s ieht . D a Sie n i c h t s ehen , w a s i ch s e h e , u n d ich n i c h t sehe , w a s Sie 
sehen , m u ß o f f e n k u n d i g Unsichtbares z w i s c h e n u n s l iegen. D i e s gi lt es z u b e 
s c h r e i b e n . " 9 D a r a u f h i n m a l t er m i t e i n e m P i n s e l , v o n i n n e n ' d e n F e r n s e h m o 
n i t o r z u , b is er v o l l k o m m e n h in te r der F a r b e v e r s c h w u n d e n ist. N o c h w ä h 
r e n d dies gesch i eh t , tritt er als se in e igener D o p p e l g ä n g e r p l ö t z l i c h v o r d e n 
B i l d s c h i r m , u m d e n s e l b e n T e x t z u w i e d e r h o l e n , a l lerd ings m i t k l e i nen U n t e r 
s ch ieden : „ M a l e r e i d e c k t z u K u n s t d e c k t au f . Z w i s c h e n I h n e n u n d m i r s ind 
sichtbare Bar r i e ren e ingebaut . I c h sehe z u m Be i sp ie l in d ie K a m e r a des Z D F . 
I c h sehe n i e m a n d e n v o n I h n e n , der m i c h je tz t s ieht . D a Sie n i c h t s e h e n , w a s 
i c h sehe , u n d i ch n i c h t sehe, w a s Sie sehen , wir aber dennoch sehen, m u ß o f f e n 
k u n d i g U n s i c h t b a r e s z w i s c h e n u n s l iegen. D i e s gi lt es z u b e s c h r e i b e n . " 1 0 D a 
n a c h d r e h t s ich K r i e s c h e u m u n d m a l t , v a n a u ß e n ' m i t e i n e m Farbro l l e r d e n 
F e r n s e h m o n i t o r i m F e r n s e h m o n i t o r zu . D o c h ist es n u n n i c h t m e h r e in Z u - , 
s o n d e r n e in A u f d e c k e n , d e n n an d e n Ste l len , an d e n e n er m i t d e m R o l l e r F a r 
b e auf t rägt , k o m m t er se lbst n o c h m a l s z u m V o r s c h e i n , e in T r i c k , der t e c h 
n i s c h g e s e h e n a u f d e m s o g e n a n n t e n B l u e - B o x - E f f e k t bas iert . D i e s e r n e u e , 
„S t r i ch für S t r i ch " 1 1 a u f g e d e c k t e D o p p e l g ä n g e r spr i ch t sch l i eß l i ch e ine dr i t te 

len, Milieu, Video, Licht-Text-Ton, Elektronik, Computer, "Richard Kriesche, Auss te l lungskata log 
8. 9 . - 2 . 10. 1984, Daadgaler ie , Ber l in ; Kr iesche , R ichard (Hrsg.) , Te/eskulptur, G r a z , 1993; 
Seipel, Wi l f r i ed , Diskurse der Bilder, photokünstlerische Reprisen kunsthistorischer Werke, Richard 
Kriesche/Peter Hoffmann, Christian Milovanoff, Pierre et Gilles, Arnulf Rainer, Olivier Richon, Cindy 
Sherman, Thomas Struth, (Ka ta l og zur Auss te l l ung im Kuns th i s t o r i s chen M u s e u m W i e n , 
26. 11. 1993 bis 10. 1. 1994), W i e n , 1993; K r a u s Eve l yn : Sphären der Kunst, Richard Kriesche, 
(Auss te l lung in G r a z , N e u e Galer ie am L a n d e s m u s e u m J o a n n e u m , 21. 3 . - 1 4 . 4. 1996), 
K ö l n , 1996; K o n r a d , H e l m u t u n d Kr iesche , R ichard , Kunst-Wissenschaft-Kommunikation, 3 
Bde . , W i e n , 2000. 

9 E igene Transkr ip t i on des V i d e o b a n d e s ( K u n s t h a u s Zür i ch ) . 
0 E igene Transkr ip t i on des V i d e o b a n d e s ( K u n s t h a u s Zür i ch ) . 
1 Streckel, D a g m a r , „Malerei deckt zu K u n s t deckt a u f " , in: Perucch i -Petr i , Ursula: Künstler-
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Abb .C6-8 Prinzip 
des .Chroma-Key-Veftarvem" 

A b b . 4: Prinzip des Cbroma-Key-Verfahrens, in: Webers, Johannes: Handbuch der Film- und Videotechnik. 
Die Aufnahme, Speicherung, Bearbeitung und Wiedergabe audiovisueller Programme, Poing 2000, S. 227. 

V e r s i o n der z u v o r geäußer ten Sätze: „Ma le re i deck t z u K u n s t deck t auf . Z w i 
s chen I h n e n u n d m i r s ind sichtbare und unsichtbare Barr ieren e ingebaut . I c h 
sehe z u m Be i sp ie l in die K a m e r a des Z D F . I c h sehe n i e m a n d e n v o n I h n e n , 
der m i c h jetzt s ieht. D a Sie n i ch t sehen , w a s i ch sehe, u n d ich n i ch t sehe, w a s 
Sie sehen , u n d ich jet^t sehe, was Sie nicht sehen, wir aber dennoch sehen, m u ß o f f e n 
k u n d i g U n s i c h t b a r e s z w i s c h e n u n s l iegen. D i e s gilt es z u beschre iben . Damit 
Sie sehen, was ich sehe, und ich sehe, was Sie sehen."12 

D a s s t u d i o t e c h n i s c h e V e r f a h r e n der Biue-Box, auch B/ue-Screen o d e r Chro-
ma-Key g e n a n n t , e r m ö g l i c h t d ie E i n s e t z u n g v o n B i l d e r n , die e n t w e d e r aus A r 
c h i v b e s t ä n d e n zugesp ie l t o d e r v o n einer anderen K a m e r a g le ichze i t ig au fge 
n o m m e n w e r d e n . E i n e gesätt igte Farbe d ien t hier als „ S c h l ü s s e l " zur E r z e u 
g u n g des S tanz -S igna l s , w o b e i d ie Farbe des H i n t e r g r u n d e s i m V o r d e r g r u n d 
b i ld n i ch t v o r k o m m e n d a r f ( A b b . 4). Z u m e i s t w i r d B lau , als K o m p l e m e n t ä r 
farbe zur he l l en H a u t , als S tanz fa rbe o d e r M a s k e gewäh l t , d ie l ü c k e n l o s a b 
d e c k e n m u ß , d a m i t d ie n e u e ingesetz ten B i lder v o l l s t ä n d i g ersche inen . 1 3 

Videos. Entwicklung und Bedeutung. Die Sammlung der Videobänder des Kunsthauses Zürich, 
Ost f i ldern -Ru i t , 1996, S. 151. 
E igene Transkr ip t ion des V i d e o b a n d e s (Kuns thaus Zür ich) . 
Webers , J o h a n n e s , Handbuch der Film- und Videotechnik. Die Aufnahme, Speicherung, Bearbeitung 
und Wiedergabe audiovisueller Programme, Po ing , 2000, S. 228. 
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W ä h r e n d der B l u e - S c r e e n - E f f e k t i m a l l tägl ichen F e r n s e h e n so e ingesetz t 
w i r d , daß er u n b e m e r k t b le ib t , w i r d es be i R i c h a r d K r i e s c h e in Malerei deckt 
Kunst deckt auf z u m küns t l e r i s chen V e r f a h r e n , das s ich d e m Z u s a m m e n h a n g 
v o n B i l d u n d F e r n s e h t e c h n o l o g i e z u w e n d e t . 1 4 I m ersten Schr i t t f ü h r t das 
f r o n t a l e B r u s t b i l d a u f d e m M o n i t o r i m M o n i t o r , das auch d ie T r a d i t i o n des 
Se lbs tpor t rä t s au fgre i f t , z u der E i n s i c h t , d a ß das F e r n s e h - b z w . V i d e o b i l d 
z w i s c h e n Bet rachter u n d D a r g e s t e l l t e m e ine wechse lse i t ige B l i n d h e i t erzeugt 
( „ D a Sie n i ch t sehen , w a s i ch sehe, u n d i ch n i ch t sehe, w a s Sie sehen . . . " ) . 

I n der G e s c h i c h t e der Malere i d iente der Spiegel , n e b e n seiner F u n k t i o n 
als H i l f s m i t t e l b e i m Z e i c h n e n v o n Se lbs tpor t rä ts , als i m G e m ä l d e dargeste l l 
tes O b j e k t der R e f l e x i o n des V e r h ä l t n i s s e s v o n B i l d u n d G e g e n s t a n d . Statt 
d ie D i f f e r e n z z w i s c h e n Bet rachter u n d gesp iege l tem Darges te l l t en z u m V e r 
s c h w i n d e n zu b r ingen , e n t w a r f jeder gema l te Spiegel stets e in ge rahmtes B i l d 
i m B i ld . D i e s e r L o g i k re f lex iver S c h a c h t e l u n g setzt K r i e s c h e n u n in e i n e m 
z w e i t e n Schr i t t m i t d e m B l u e - S c r e e n - E f f e k t e in V e r f a h r e n entgegen , in d e m 
das B i l d des B i l d s c h i r m s i m B i l d s c h i r m erst i n zwe i ter L i n i e als p e r s p e k t i v i 
sche A n s i c h t , i n erster L i n i e aber als F a r b a u f t r a g a u f e iner F l äche erscheint . 
K r i e s c h e b e m a l t e w o h l k a u m das M o n i t o r b i l d b z w . das K a m e r a o b j e k t i v , s o n 
d e r n e ine z w i s c h e n i h m u n d der V i d e o k a m e r a e i n g e s c h o b e n e G l a s s c h e i b e , 
d ie s o m i t als L e i n w a n d fungier t . D i e s er innert an H e n r i - G e o r g e s C l o u z o t s 
F i l m L.e mystere Picasso aus d e m J a h r e 1956, der das „küns t l e r i s che G e n i e " i n 
s e i n e m M a l p r o z e ß s ichtbar m a c h t e , i n d e m die v o n der R ü c k s e i t e ge f i lm te 
G l a s s c h e i b e die L e i n w a n d des Ma lers sche inbar m i t d e m B i l d s c h i r m z u s a m 
m e n f a l l e n l ieß.1 5 K r i e s c h e h i n g e g e n setzt d ie S t u d i o t e c h n i k der Blue-Box als 
B i l d v e r f a h r e n in Szene , so daß der ma le r i s che Farbau f t rag als G e n e r i e r u n g 
v o n S ichtbarke i t begre i fbar w i rd . D e n n auch t e c h n i s c h gesehen ents teht das 
F e r n s e h - b z w . V i d e o b i l d n i c h t aus e iner g r a p h i s c h e n o d e r k i n e m a t o g r a p h i -
s c h e n P r o j e k t i o n , d ie d e n B l i c k d u r c h ein g e ö f f n e t e s Fens ter e r ö f f n e t , s o n 
dern w i e d ie Ma lere i über F a r b m i s c h u n g e n . W i e d o r t aus d e n P r i m ä r f a r b e n 
R o t - G e l b - B l a u das gesamte S p e k t r u m der F a r b t ö n e ents teht , so w i r d das 
B i l d a u f d e m F e r n s e h m o n i t o r aus R o t - G r ü n - .B lau1 6 u n d se inen M i s c h u n 
g e n p r o d u z i e r t . D i e I l l u s i o n des B i l d s c h i r m e s i m F e r n s e h e n als p e r s p e k t i v i 
sches Fens ter w i r d a lso über d e n ma le r i s chen P r o z e ß g e b r o c h e n : I n d e m 
M o m e n t , i n d e m K r i e s c h e v o n i n n e n her sein M o n i t o r b i l d z u g e d e c k t hat , er 
sche in t i n A n l e h n u n g an das abstrakte B i l d d ie F l äche u n d d ie Farbe als so l 
che. W e n n K r i e s c h e d e n M o n i t o r i m M o n i t o r v o n a u ß e n m i t b lauer Farbe b e 
deck t , ist die D i f f e r e n z z w i s c h e n Bet rachter u n d D a r g e s t e l l t e m n u r sche inbar 
a u f g e h o b e n , d e n n das i m B l u e - S c r e e n - V e r f a h r e n e ingesetzte B i l d b le ib t fü r 

14 Vg l . zur ästhetischen Ref lex ion des Fernsehens: We ibe l , Peter und Decker , Ed i th : Vom 
Verschwinden der Ferne, Telekommunikation und Kunst, K ö l n , 1990, und L o r a n d , Ru th (Hrsg.) , 
Television. Aestbetic Reßections, N e w Y o r k / W a s h i n g t o n u.a. , 2002. 

15 Hö l ler , J o se f : Lexikon der Filmregisseure, M ü n c h e n , 1991, S. 71. 
16 Vg l . dazu: Bruch , Wal ter , und Riedel , He ide (Hrsg.) , PAL. Das Farbfernsehen, Berl in , 1987, 

S. 9 - 5 4 . 
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Kriesche selbst unsichtbar: Das Versprechen „Damit Sie sehen, was ich sehe, 
und ich sehe, was Sie sehen", wird also nur scheinbar eingelöst, und Kriesche 
bleibt, wie Derridas Zeichner, im Moment des Malens ein Blinder, denn in 
dem Moment , in dem er malt, sieht er nur die blaue Farbe, nicht aber das 
elektronisch neu eingesetzte Bild. Auch wenn die Studiotechnik im lateini
schen Wortsinn von video emphatisch ein makelloses Sehen feiert, bleibt auch 
für sie eine Blindheit konstitutiv, die von Kriesche malerisch, sprachlich und 
fernsehtechnisch reflektiert wird. Malerei deckt %u Kunst deckt auf mündet in 
dem Fazit, daß Fernseh- bzw. Video nicht der Herrschaft des Auges dient, 
sondern %u sehen gibt. 

III. BLUE 
BLUE, der letzte Film des an Aids erkrankten Regisseurs Derek Jarman ent
stand 1993 sowohl in der Form eines Tagebuches als auch eines Selbstpor
träts während seiner zunehmenden Erblindung.17 Anfänglich ließ er für 
BLUE im Fernsehen (Channel Four) ein monochromes Blau aufleuchten, 
während gleichzeitig über Radio (BBC Radio) die Tonspur übertragen wer
den sollte.18 Veröffentlicht wurde nach verschiedenen Variationen schließlich 
eine Fassung, in der die Trennung von Fernsehmonitor und Radiolautspre
cher aufgehoben und durch eine Videoprojektion im abgedunkelten K i n o 
oder Museumsraum ersetzt wurde. 

Zuvor brachten Jarmans Filme den von Begehren, Krieg, Gewalt, Religion 
und Drogen gepeinigten Körper auf die Leinwand, wo er zugleich in ikono-
graphischen Verkleidungen schillerte und sich in sexueller Anarchie explizit 
gegen Margaret Thatchers „Ant i -Gay" -Ära wandte. Es sei nur auf Last of Eng
land, Modern Nature oder The Garden hingewiesen, in denen sich Homosexuali 
tät vor dem Hintergrund von Aids als Schauplatz politischer Konfl ikte und 
medialer Strategien manifestiert. In BLUE, der Yves Klein gewidmet ist, blei
ben die Körperbilder hingegen dem Blick entzogen: der aidserkrankte Körper 

Betre f fend Bitte bez iehe ich m ich auf fo lgende Literatur: D e l Re , G i a n m a r c o , Derek jarman, 
Mi lano , 1997; J a r m a n , D e r e k , BLUE. Das Buch %um Film, Kasse l , 1994; J a r m a n , Derek , 
Chroma. Ein Buch der Farben, Berl in 1995; L ippard , Chris (Hrsg.) , Bj angels driven. The films of 
Derek Jarman, Wi l tsh ire , 1996; O ' P r a y , Michael , Derek Jarman. Dreams of England, L o n d o n , 
1996. W o l l e n , Roger (Hrsg.) , Derek Jarman. A portrait, L o n d o n , 1996. 
D i e se T r e n n u n g erinnert auch an die Gesch i ch te des Fernsehens , die anfangs im Bezug zur 
L i v e - Ü b e r t r a g u n g mit derselben Spaltung v o n Bi ld und T o n operieren mußte : „ D e r eben 
entwickel te T o n f i l m wurde in Bi ld und T o n aufgespalten, wobe i das Rad io ganz p r o b l e m 
los den T o n übertrug, während eine N i p k o w s c h e i b e sehr m ü h s a m , anfangs nicht e inmal in 
Ech tze i t das B i ld abtastete. [ . . . ] D a s Fernsehen konnte nur dadurch v o m Spie l f i lmangebot 
en tkoppe l t u n d au f L i v e - S e n d u n g e n angesetzt werden , daß man einen E n d l o s f i l m entwik -
kelte, der so for t nach seiner E n t w i c k l u n g v o m Fernsehen abgetastet wurde , daraufh in eine 
neue E m u l s i o n bekam, wieder bel ichtet und abgetastet w u r d e . " Kit t ler , Fr iedrich, Optische 
Medien. Berliner Vorlesung 1999, Ber l in 2002, S. 298. 
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zerfällt wie „eine nackte Glühbirne in einem düsteren und verfallenen 
Raum"19 . 

Im Verzicht auf alle Körperbilder wird der elektronische Bildkörper selbst 
in den Blick gerückt: Die königsblauen Strahlen, die der Videoprojektor an 
die Wand wirft, entsprechen jenem Blau, das im Blue-Screen als leerer Grund 
fungiert, auf dem andere Bilder erscheinen können, und es ist dasselbe Blau, 
das der Videokanal vor dem Start der gespeicherten Bilder des Bandes auf 
dem Bildschirm zeigt und das 1963 bei dem ersten PAL -B i ld als Hintergrund 
gedient hat.20 In BLUE wird nicht wie in Kriesches Malerei deckt ^u Kunst 
deckt auf ein neues Bild eingefügt, sondern der Blue-Screen, als visuelle Leer
stelle, bleibt das einzig Sichtbare. Insofern kann man hier nicht nur v o n ei
nem abstrakten Bild, sondern im Sinne des Ready-mades auch von einem 
Ready-image sprechen, das Jarman aus dem Arsenal der Fernseh- bzw. 
Videoproduktion übernimmt. Im Gegensatz zum üblichen Verfahren macht 
BLUE nun den sonst unsichtbaren Farbgrund sichtbar, wodurch der Blue-
Screen zur malerischen Fläche wird und damit auch zur Travestie der blauen 
monochromen Bilder von Yves Klein. D a v o n erzählt auch die Vorgeschichte 
zu BLUE: Der am 6. Januar 1991 zusammen mit The Garden aufgeführte 
Kurzf i lm Symphonie Monotone zeigte ein Detail aus einem von Kleins mono 
chromen blauen Bildern, das Jarman in der Täte Gallery aufgenommen hat
te.21 

Wie der Blue-Box-Ef fekt das Einsetzen von Bildern in andere Bilder er
möglicht, verbinden sich in BLUE die Geräusche, die Stimmen und die Mu
sik auf der Tonspur mit dem blauen Bild auf der Leinwand: Ein Motorrad, 
das von links nach rechts um die Ecke eines Cafes biegt, der Wartesaal eines 
Spitals, das Rauschen des Meeres tauchen als auditive Fragmente des Tage
buches, das Jarman als Aidskranker im Queen Mary's Hospital niederschrieb, 
in der blauen Leerstelle auf. „ Im Fall des Blinden - erinnern wir uns daran -
reicht das Hören weiter als die Hand, die ihrerseits weiter als das Auge 
reicht."22 BLUE setzt die eigene Blindheit nicht nur in der Struktur des Bil
des und seiner Farbe ein, sondern auferlegt sie Zugleich dem Zuschauer, um 
bei ihm ein Panorama auditiver Erinnerungen auszulösen. 

Plinius zufolge liegt der Ursprung der Zeichnung als memorativer Ak t im 
Schattenriß. Er erzählt den Mythos der jungen Korintherin Dibutades, die 

A u f der T o n s p u r v o n BLUE.. Vgl . J a r m a n 1994, o h n e Seitenangabe. 
D i e A b b i l d u n g e n dazu findet man in Bruch und Riedel , PAL, S. 80. 
I n L o n d o n s K i n o Lumiere inszenierten J a r m a n und die Schauspielerin T i l da Swin ton für 
eine A I D S - B e n e f i z - V e r a n s t a l t u n g diesen V o r f i l m in V e r b i n d u n g mi t einer Per fo rmance . 
Sie saßen am T i s ch , kreisten mit ihren Fingern an den Rändern v o n G läsern ent lang und 
rezitierten Passagen aus d e m T h e m a Blue (Vgl . J a r m a n , D e r e k , Chroma. Ein Buch der Farben. 
Berl in, 1995, S. 133 -163 ) . V o r der K i n o l e i n w a n d musiz ierte eine G r u p p e , und der Schau
spieler J o d y Graber verteilte d e m P u b l i k u m blaue Steine. O ' P r a y , Michael : Derek. Jarman. 
Dreams of England, L o n d o n , 1996, S. 201. 
Derr ida , Aufzeichnungen eines Blinden, a . a . O . , S. 23. 
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IHr 

A b b . 5: Joseph -Beno i t Suvee: Dibutades oder die 
Erfindung der Zeichen-Kunst, Ö l auf Leinwand, 
2 6 7 x 132cm, 1799, in: Derrida, Jacques: Auf
zeichnungen eines Blinden. Das Selbstporträt und ande
re Ruinen, hrsg. v o n Michael Wetzel , München 
1997, S. 55. 

d ie S i l h o u e t t e ihres G e l i e b t e n , der sie ba ld ver lassen m u ß , a u f der W a n d fes t 
häl t ( A b b . 5). D i e s e Z e i c h n u n g ist a lso so etwas w i e „ e i n e L i e b e s e r k l ä r u n g an 
d ie U n s i c h t b a r k e i t des a n d e r e n , w e n n sie s ich n i c h t ü b e r h a u p t der T a t s a c h e 
v e r d a n k t , d e n a n d e r e n d e m S e h e n e n t z o g e n z u s e h e n . " 2 3 W i e der m y t h i s c h e 
U r s p r u n g der Z e i c h n u n g i n der L i e b e u n d i m Schat tenr iß des a b w e s e n d e n 
G e l i e b t e n l iegt, so b e w a h r t BLUE d ie N a m e n v o n J a r m a n s bere i ts an A i d s 
g e s t o r b e n e n L i e b h a b e r n u n d - das Scha t t enb i l d des G e l i e b t e n : „Ich werde von 
einem Schatten begleitet, in dem mein Freund erscheint und verschwindet'11'1' — w i e a u f 
der T o n s p u r z u h ö r e n ist. I n e iner P h o t o g r a p h i e der M u s e u m s i n s t a l l a t i o n 
v o n BLUE s chre ib t s ich der U r s p r u n g s m y t h o s v o n Z e i c h n u n g i m Scha t t en 
riß f o r t u n d er inner t dabe i g le i chze i t ig an die T e c h n i k des B l u e - B o x - V e r f a h 
rens: I m L i c h t des V i d e o p r o j e k t o r s z e i c h n e t s ich J a r m a n s P r o f i l als s c h w a r z e 

23 E b d . , S. 54. 
24 A u f der T o n s p u r v o n BLUE. Vg l . J a r m a n 1994, o h n e Seitenangabe. 
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A b b . 6: Jarman vor der Projek 
tion v o n B/ue, 35 m m Fi lm, 74 ' , 
1993, in: Wol len , Roger 
(Hrsg.): Derek jarman. A Por
trait, L o n d o n 1996, S. 160. 

S i lhoue t te v o r d e m f l i m m e r n d e n B l a u ab ( A b b . 6). I m F e r n s e h e n ist der 
B l u e - B o x - E f f e k t , t e c h n i s c h g e s e h e n , an das W a n d e r m a s k e n v e r f a h r e n i m K o 
p i e r v o r g a n g g e b u n d e n . M i t der B e t r a c h t u n g der A u f n a h m e n d u r c h e inen en t 
s p r e c h e n d e n Fi l ter „ w i r d der H i n t e r g r u n d b e r e i c h v ö l l i g t ransparent , d ie i m 
V o r d e r g r u n d s t a t t f i n d e n d e Sp ie l s zene aber z u r s c h w a r z e n Silhouette, s o dass 
d ie H e r s t e l l u n g g e n a u passender M a s k e n für d e n V o r d e r - u n d H i n t e r g r u n d 
bere i ch m ö g l i c h w i r d " 2 5 ( A b b . 7). D e r V e r g l e i c h des Schat tenr i sses m a c h t je
d o c h d ie D i f f e r e n z jener A u f z e i c h n u n g s v e r f a h r e n ev iden t : arbe i te t das gra 
p h i s c h e w i e das filmische V e r f a h r e n m i t P e r s p e k t i v e u n d P r o j e k t i o n , so l iest 
i m G e g e n s a t z d a z u das v i d e o - b z w . f e r n s e h t e c h n i s c h e V e r f a h r e n des e l ek t ro 
n i s c h e n R ö h r e n b i l d e s n u r n o c h Signale. 

Webers , Handbuch der Film- und Videotechnik, S. 373. 
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A b b . 7: Prinzip des Wandermaskenverfahrens (Travelling-Matte), in: Webers, Johannes : Handbuch der 
Film- und Videotechnik. Die Aufnahme, Speicherung, Bearbeitung und Wiedergabe audiovisueller Programme, 
Po ing 2000, S. 374. 

IV. Nachbild 
„Das vernichtend grelle Licht aus der Kamera des Augenspe^ialisten hinterlässt dieses 
leere himmelblaue Nachbild. "2b BLUE e r zeug t N a c h b i l d e r , w i e n a c h d e m gre l len 
L i c h t b e i m A u g e n s p e z i a l i s t e n : „das Nachbild löst sich auf in ein ^weites. Foto für 
Foto"11. D a s t e c h n i s c h e B l a u i m L i c h t e iner k l i n i s c h e n H y g i e n e , f e rn v o n e i 
ner Ä s t h e t i k der H ä ß l i c h k e i t , e r sche in t i n n e r h a l b der S p r a c h f e t z e n g e k o p p e l t 
an m e d i z i n i s c h e A p p a r a t e : 

D e r Arz t [...] dachte, daß er Verletzungen auf meiner Netzhaut f inden könnte -
die Pupille Bel ladonna geweitet - die Lampe traf sie mit schmerzhaft grellem 
Licht. 
Schauen Sie nach links 
Nach unten 
Nach oben 
Nach rechts28 

D a s A u f t r e t e n des i m m e r g l e i c h e n B l a u s ze igt s ich als l a u f e n d e r F i l m m i t 
S p u r e n se iner A b n u t z u n g , d ie z u S t ö r u n g e n des B i l d e s f ü h r e n , u n d steht auch 

A u f der T o n s p u r v o n BLUE. Vg l . J a r m a n 1994, o h n e Seitenangabe. 
A u f der T o n s p u r v o n BLUE. Vg l . J a r m a n 1994, o h n e Seitenangabe. 
A u f der T o n s p u r v o n BLUE. Vg l . J a r m a n 1994, o h n e Seitenangabe. 
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auf diese Weise im Verhältnis zu Jarmans kranker Netzhaut, die beschädigt 
ist, sich ablöst und zahlreiche schwarze Flecken hinterläßt: „Die weißen Blitze, 
die Sie in Ihren Augen wahrnehmen, sind normal, wenn die Netzhaut beschädigt ist. "29 

Jarman hätte als Blinder auch einen Film drehen können, ohne zu sehen - im 
Sinne einer Prothese, die als „bl ind" laufende Kamera an die Stelle des Auges 
tritt. Auch das Schwarz des Filmbandes wie bei Last of England wird in BLUE 
nicht eingesetzt, sondern statt dessen das elektronisch eingesetzte Blau als 
Stanzfarbe. Deswegen ist diese künstlerische Arbeit vor dem Hintergrund 
des Fernsehens zu betrachten: D ie Aufzeichnungen des erblindenden Derek 
Jarman zeigen keine leere Fläche, auf die mit Farbe oder Licht etwas einge
schrieben werden könnte. Das Blau des Blue-Box-Effekts ist vielmehr ein 
sensibler Untergrund, der Sichtbarkeit aus Farbdifferenzen erzeugt und dabei 
gleichzeitig die Stanzfarbe zum Verschwinden bringt. Insofern das blaue Bild 
wie die Netzhaut eines Auges auf Lichtsignale reagiert, ist BLUE nicht nur 
auditiv, sondern auch visuell die Aufzeichnung eines Blinden, Und damit er
hält die herkömmliche Gleichsetzung von Auge und Kamera eine neue Wen 
dung: Der in BLUE sichtbar gemachte Filtereffekt des Blue-Screen ist nicht 
mehr wie die Filmkamera eine Metapher des Auges, sondern steht in einem 
metonymischen Verhältnis zur Netzhaut, die ebenfalls keine aufzeichnende 
Fläche ist, sondern, wie das Fernsehen, Licht und Farbe in elektronische Si
gnale überführt. Jarman setzt sich auf diese Weise als Blinder in Szene, „der 
einen Spiegel ohne Bild erfindet und einen sehen läßt, daß er nicht sieht"30. 
Die Überlagerung der auditiven Aufzeichnungen mit der blinden Fläche des 
Bildschirms manifestiert sich als zweiblättriger Aspect (aspicere), der gleich
zeitig als Sehen und als das, was sich sehen läßt, erscheint: „einerseits der Zu 
schauer und andererseits der Anblick"3 1 , einerseits die Netzhaut und anderer
seits die blauen Bildsignale bei BLUE. Das „Lid hochgezogen [...] wie ein 
Theatervorhang"32 - so entblößt sich das nackte Auge, das 79 Minuten dieser 
monochromen flimmernden Projektion ausgesetzt ist. Videoprojektion, 
Leinwand und Netzhaut bilden im Zeichen der Blindheit eine Mauer, die an 
die fünfte Wand3 3 erinnert, wie sie schon bei Malerei deckt %u Kunst deckt auf als 
malerisches Zudecken auf die Glaswand aufkam. In BLUE aber gibt es für 
die „vermauerten Augen"3 4 kein Versprechen auf eine Wiederkehr des Se
hens. Was ihnen bleibt, sind Nachbilder in jedem Wortsinn: gestaltlose Farb
reize auf der einen, visuelle Erinnerungen auf der anderen Seite. Im Senden 
des immer gleichen Signals, das den Ausfall des Sehens markiert, bleibt die 

29 A u f der T o n s p u r v o n BLUE. Vg l . J a r m a n 1994, o h n e Seitenangabe. 
30 Derr ida , Aufzeichnungen eines Blinden, a . a . O . , S. 16. 
31 E b d . , S. 49. 
32 E b d . , S. 94. 
33 D i e s in A n l e h n u n g an die einschlägige Studie zur Gesch i ch te des Fernsehens v o n Rings , 
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Herrschaft des Auges aus. Die blaue Fläche, die zugleich die Netzhaut selbst 
exponiert, läßt am Ende ein Kunstwerk entstehen, das im genauen Sinne 
Derridas die Aufzeichnung eines Blinden ist: eine Darstellung der Blindheit, 
die zugleich auf die Technik der Sichtbarmachung verweist. Der Moment, in 
dem die Gegenwart des Sehens aussetzt, ist in BLUE zugleich der Anfang 
einer (memorativen) Aufzeichnung auf der Tonspur, während sich das Auge 
in einer Blue-Box ohne Signal gefangen sieht. 


