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I n h a l t : 
Bonn., e i n Schloß am Rhein, eine V o r o r t s i e d l u n g von F r a n k f u r t , und 
schließlich d i e Zugspitze, das s i n d die Stat i o n e n der Reise, von der 
der junge Wilhelm Meister h o f f t , daß s i e i h n b e f r e i t von der dumpfen 
G e r e i z t h e i t und M u t l o s i g k e i t , die i h n i n s e i n e r Heimatstadt ausgehöhlt 
haben. In der Fremde glaubt e r , das tun zu können, wozu er schon 
immer einen unbezähmbaren Drang verspürt, nämlich zu schreiben :Er 
w i l l S c h r i f t s t e l l e r . , w e r d e n . 
Unterwegs t r i f f t e r e i n seltsames Paar, den a l t e n Straßensänger 
La e r t e s , der s i c h mit s e i n e r n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n Vergangenheit 
herumschlägt, und das stumme Mädchen Mignon, v e r l i e b t s i c h i n die ; 
Sc h a u s p i e l e r i n Therese, schließt Freundschaft mit einem herumvaga
bundierenden jungen D i c h t e r Bernhard Landau. Diese G e s e l l s c h a f t , d i e 
zufällig und spontan um Wilhelm s i c h zusammengefunden hat, löst s i c h 
s c h n e l l wieder auf. Nach dem Selbstmord des alternden I n d u s t r i e l l e n , 
der s i e i n seinem Schloß für eine Nacht beherbergt hat, verabschiedet 
s i c h der D i c h t e r Bernhard. 3 a l d darauf v e r j a g t Wilhelm den Straßen
sänger, angewidert von dessen Vergangenheitskrämerei. Schließlich 
trenne e r s i c h auch von s e i n e r G e l i e b t e n , die mit Mignon nach I t a l i e n 
fährt. Wilhelm w i l l j e t z t nur noch a l l e i n s e i n und schreiben. 
Seine Reise endet auf der Zugspitze. 

"Ich möchte nur kurz von der "Ich bin nicht verzweifelt. Nur 
Einsamkeit hier in Deutschland verdrossen und unlustig. Ich will 
sprechen. Sie scheint mir Schriftsteller werden. Aber wie 
verborgener und zugleich ist das möglich ohne Lust auf 
schmerzhafter zu sein als Menschen?" 
anderswo... Die Angst gilt Wilhelm i n Falsche Bewegung 
hier als Eitelkeit oder „,.«., 
Schande. Deswegen ist die - I c h k a n n » « " « 2 Jungen Freunden nicht 
Einsamkeit in Deutschland / f ^ ! ^ ' S±f ft^ 
maskiert mit all diesen ver- * fc he°b*<*ten daß 
räterisen ent s e e l t e n Gesich- - bfX f^r gewissen Fazilität des 
temt die durch die Super- rhythmischen Ausdrucks sie doch auch 
markte, Naherholungsgebiete, i M B ? r fhalt fflehr Und mehr 

Fußgängerzonen und Fitneß- gewinnen. 
Zentren geistern. J o h a n n W o l f 9 a n g Goethe 
Die toten Seelen von Deutschland. ( E i n W o r t f ü r j u n g e D i d h t e r > 

Auszug aus dem Drehbuch 
Falsche Bewegung 



DIE HELDEN SIND DIE ANDERN 
Joachim von Mengerhausen s p r i c h t mit Peter Handke und Wim Wenders 
vM: Welche Verbindung gibt es zwischen dem"Wilhelm Meister" von 

Goethe und Ihrem Drehbuch zu Falsche Bewegung? 
Handke: Den"Wilhelm Meister" zu machen, i s t eine a l t e Idee von mir. 
Der Wilhelm Meister von Goethe r e i s t j a durch Deutschland i n so e i n e r 
e i n z i g e n schönen Bewegung. Und es g i b t da eine Ähnlichkeit zu mir. A l s 
i c h zum e r s t e n Mal nach Deutschland gekommen b i n und diese Landschaft 
zwei Monate- lan g b e r e i s t habe, da habe i c h das plötzlich so l e i b h a f 
t i g i n mir gespürt, so eine t o t a l e Bewegung durch e i n Land und natür
l i c h auch so e i n gewisses Pathos, daß da jemand a u f b r i c h t zu einem 
anderen Leben. Das hat mich sehr angestachelt und es war mir w i c h t i g , 
jemanden zu zeigen, der s i c h was vornimmt und danach l e b t , auch wenn 
es immer wieder k o k e t t geäußerte Träume s i n d , und was werden w i l l , 
e i n Künstler, mein i c h , etwas tun w i l l , was g l e i c h z e i t i g auch A r b e i t 
i s t . Für mich war es was Normales, daß i c h nur e i n i g e Sachen von Goe
the übernommen habe, die mir im Gedächtnis geblieben s i n d . Daraus 
und aber auch aus d i e s e r ganzen Bewegung habe i c h das Buch ges c h r i e 
ben. Ich w o l l t e keine Rekonstruktion der H i s t o r i e machen, i c h w o l l t e 
die h i s t o r i s c h e S i t u a t i o n , daß jemand a u f b r i c h t , unterwegs i s t , um 
was zu ler n e n , um was anderes zu werden, um überhaupt was zu werden, 
a l s o diese Bewegung i n s Drehbuch übernehmen. Das i s t es auch, - da 
b i n i c h ganz s i c h e r - worauf es Goethe angekommen i s t : Eine Bewegung, 
oder die Anstrengung, eine Bewegung zu unternehmen. Nur der Unter
sch i e d i s t , daß das Bewußtsein und d i e deutsche Landschaft s i c h sehr 
verändert haben und daß a l l e s auch e i n bißchen kläglich geworden i s t . 
Diese große Geste, die vor 2oo Jahren b e i Goethe noch der F a l l war, 
die große Bewegung, die große Reise, das große Unterwegssein, das 
Aufbrechen, das geht i n dem Buch, das i c h danach gemacht habe, immer 
nur a l s Ausbruch inner h a l b der Geschichte vor s i c h und geht dann 
wieder i n der äußeren W i r k l i c h k e i t daneben , w i r d v e r h i n d e r t durch 
das, was s i c h an der Landschaft und natürlich auch an dem inneren 
Leben von jemand, der s i c h Held nennt, verändert hat. Das Heldenhafte, 
mit dem der Wilhelm Meister a u f t r i t t , i s t e i n f a c h n i c h t zu sc h a f f e n , 
auch wenn er s i c h a l s Held e i n e r i n d i v i d u e l l e n Geschichte b e g r e i f e n 
w i l l . Es fängt j a immer mit monumentalen, w i r k l i c h ernstgemeinten 
Bewegungen an. Aber wer kann schon e i n solches Leben führen, wo doch 
a l l e s , was s i c h noch ereignen könnte, k a l k u l i e r b a r i s t . Aber der w i l l 
das v e r w i r k l i c h e n . Und das fängt so monumental an, das Meer, der Zug, 
die Liebe, eine Liebesszene, daß man jemanden auf einem Bahnsteig, 
i n einem Zug s i e h t und ihm entgegen geht und denkt j e t z t , das i s t 
eine A r t Ewigkeit und es w i r d gehen - aber n i c h t b e i der Geschichte, 
die i c h geschrieben habe. Bei Goethe f u n k t i o n i e r t es, b e i mit f u n k t i 
o n i e r t es n i c h t . Und dann die engen Straßen e i n e r äußerlich v i e l l e i c h t 
noch Goethe ähnlichen Stadt mit Fachwerkhäusfern, aber, man kann da 
zum B e i s p i e l n i c h t mehr r i c h t i g r e i n . B e i Goethe g i b t es noch Spazier
gänge i n der Stadt, s i e werden beschrieben. J e t z t geht das n i c h t 
mehr, w e i l der Verkehr da i s t und i n der Landschaft d i e I n d u s t r i e . 
Das i s t mal das äußere. 
Dann auch die eigene Geschichte, wo er herkommt und warum e r aufge
brochen i s t . Immer wieder kommen i n der Geschichte Momente von Rat
l o s i g k e i t , Mißmut und Kläglichkeit, d i e auch entstanden s i n d durch 
diese Aufschwünge, denen e r s i c h hingegeben hat. Das e r s c h e i n t mir 
h a l t a l s das, was mich i n t e r e s s i e r t an der ganzen Geschichte, i n 
der Spannung zu "Wilhelm Meister" von Goethe, diese große Bewegung, 
die immer wieder i n Ansätzen i n e i n e r r i c h t i g e n Wut vorhanden i s t 
oder auch i n einem r i c h t i g e n Gefühl b e r e i t s , daß die aber dann immer 
wieder i n s S t o t t e r n kommt, i n eine Alltäglichkeit h i n e i n , i c h w i l l 
n i c h t sagen, Kläglichkeit, aber i n diese r e a l i s t i s c h e Alltäglichkeit, 
wo plötzlich diese zwei Sachen, d i e Wut, die man hat, oder d ie Lust, 
die man hat, e i n Leben führen, da'- man s i c h geträumt hat, und diese 
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ganzen mickrigen K o n s t e l l a t i o n e n n i c h t mehr zusammenzubringen s i n d 
und man keine Stimmung f i n d e t , mit der man hinwegschweben kann eine 
ganze Geschichte lang. In diesem seltsamen Hin und Her habe i c h das 
Spannende empfunden, was so eine Geschichte heutzutage s e i n kann. 
vM: Es gibt ja noch einen gravierenden Unterschied zwischen dem 

Goetheschen "Meister" und der Falschen Bewegung. Goethe hat 
die Spätzeit des Feudalismus, das aufbrechende Bürgertum, also 
die historische S i t u a t i o n sehr genau dargestellt. Bei Ihnen i s t 
die heutige Gesellschaft verschlüsselt, eigentlich mehr durch 
Zeichen zu sehen. 

Handke: R i c h t i g . Aber i c h glaube n i c h t , daß das b e i Goethe a l s S c h i l 
derung der G e s e l l s c h a f t gemeint war, sondern, e r hat a l l e diese Sachen 
a l s t h e a t r a l i s c h e Handlungsvorwände b e t r a c h t e t , d i e Herrenhuter oder 
was auch immer dort vorkommt,das Schuldeneintreiben, das i s t a l l e s 
a l s r o m a n t i s c h - t h e a t r a l i s c h e Existenzbewegung zu verstehen. Es war 
k e i n r e a l e s Gemälde e i n e r Z e i t . B e i ihm i s t es weitverzweigte thea
t r a l i s c h e Handlung und b e i mir i s t es h a l t f a s t schon zu Zeichen ge
worden . 
Mich hat auch v i e l mehr i n t e r e s s i e r t d i e L u s t , ohne die von anderen 
geschaffenen Bedingungen zu e x i s t i e r e n , und d i e Unfähigkeit, dies 
zu v e r w i r k l i c h e n , - diese Spannung daraus, das hat mich i n t e r e s s i e r t . 
vM: Was für eine Figur i s t dieser Wilhelm, der zumindest in Ihrem 

Drehbuch so kühl, so distanziert präsentiert wird, obwohl er 
doch der Held ist? 

Handke: B e i mir kommt heraus, e r i s t u n d e f i n i e r b a r . Er hat etwas 
E i f r i g e s an s i c h , etwas Wißbegieriges. Und e r w i r k t auch auf Frauen. 
Und das habe i c h mir gedacht, daß das was E r o t i s c h e s s e i n könnte, 
daß jemand was w i l l , daß jemand einen Sprung machen w i l l . Das i s t 
so knabenhaft. Und dann h a t e r was Klägliches. Er hat so Aufschwünge, 
aber e r macht e i g e n t l i c h nur Eindruck, wenn e r s t i l l unter anderen 
i s t , wenn er zuhört. Daher w o l l t e i c h , daß er möglichst o f t mit 
anderen zusammen i s t und n i c h t v i e l sagt, und daß man i h n o f t s i e h t , 
wie e r zuhört, damit e r n i c h t sowas Kläglich-alleiniges wi r d . 
Der Wilhelm Meister i s t j a e i g e n t l i c h gar n i c h t der Held. Die Helden 
i n der Geschichte s i n d dann die E i n z e l n e n , z.B. der I n d u s t r i e l l e i n 
seinem Haus oder die S c h a u s p i e l e r i n . Er z i e h t d i e nur an, um s i e zu 
veranlassen, was von s i c h zu zeigen. S i e s i n d v i e l i n n i g e r und muti
ger a l s e r , der e i g e n t l i c h nur n e u g i e r i g i s t , der s i c h n i c h t s antun 
läßt. Er erklärt immer, e r w i l l schreiben. E r w i l l das, was e r s i e h t , 
später dann mal' ausdrücken. Die Helden s i n d d i e anderen. 
Wenders; Ich weiß n i c h t , ob das w i r k l i c h dann so s e i n w i r d , w e i l 
jemand, der o f t vorkommt, der e i g e n t l i c h immer vorkommt im Gegensatz 
zu den anderen im F i l m doch automatisch Hauptfigur oder sowas wie 
e i n Held w i r d . Es w i r d doch a l l e s durch i h n wahrgenommen und i n den 
F i l m h i n e i n g e h o l t . Z.B. kommt die S c h a u s p i e l e r i n durch seinen B l i c k 
h e r e i n oder die anderen durch irgendetwas von ihm. 
vM: Trotzdem hat der Wilhelm wirklich wenig Heldisches an sich, eher 

etwas Verdruckstes, Verkrampftes. E r s i t z t da und tut so, als 
interessiere ihn nicht recht, was vorgeht. Dann aber wieder unter 
dem undefinierbaren Schreibzwang, unter dem er steht, versucht 
er beim Schreiben genau auf das einzugehen, was er nicht wahrge
nommen haben will. Die andern sind aktiv, er nicht. 

Handke: Er hat w i r k l i c h was von einem Erzähler. Man kann s i c h 
v o r s t e l l e n , daß er das Drehbuch s e l b e r geschrieben hat, s e l b e r s i c h 
so i n Distanz s i e h t . E r h a t keine Liebe zu s i c h , wie man Liebe hat 
zu Dingen, die man b e s c h r e i b t und dadurch zu i d e n t i f i z i e r e n sucht. 
Es i s t b e i ihm der g e g e n t e i l i g e Vorgang. Er versucht d i e I d e n t i f i 
k a t i o n , d i e er am Anfang noch hat, wo e r so o f t a l l e i n i s t am Meer 
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oder sonstwo, aufzufächern, indem e r s i c h unter Anstrenqunqunter 
andere be g i b t . So kann man es s i c h w i r k l i c h v o r s t e l l e n , daß er das 
w i r k l i c h geschrieben hat. Es g i b t j a doch so Filme, wo e i n Ich-Erzäh
l e r a u f t r i t t . 
Wenders: Ich glaube, daß i c h das i n den beiden ersten E i n s t e l l u n g e n 
des Films ganz d e u t l i c h gemacht habe, daß das jemand i s t , der zwar 
erzählt w i r d , daß aber das, was zu sehen i s t , g l e i c h z e i t i g was i s t 
von ihm s e l b s t . Die e r s t e E i n s t e l l u n g i s t e i n F l u g über die E l b e , b i s 
man die Stadt Glückstadt s i e h t . Dann geht das Flugzeug immer t i e f e r , 
b i s man den ganzen Marktplatz s i e h t und die Kir c h e . Dann kommt e i n 
S c h n i t t , und man s i e h t im Gegenschuß aus einem Fenster raus den Markt
p l a t z und d i e K i r c h e , und h i n t e r der Kirche f l i e g t e i n Hubschrauber 
v o r b e i , und dann fährt die Kamera zurück und z e i g t j e t z t den, der 
gerade den Hubschrauber gesehen hat, nämlich den Wilhelm, der aus dem 
Fenster guckt. Der F i l m fängt a l s o an mit e i n e r Erzählhaltung wie b e i 
Goethe, von oben und t o t a l . Dann geht es über i n eine s u b j e k t i v e 
Betrachtung. Ich glaube schon, daß i c h genau diese Verquickung i n 
den ersten beiden E i n s t e l l u n g e n d e u t l i c h gemacht habe, daß da jemand 
erzählt w i r d und g l e i c h z e i t i g s i c h d a r s t e l l t . 

aus "WDR-Informationen " , Januar-Juni 1 975, S. 142-148, Köln 1975. 

Filmographie Wim Wenders: 
1967 Schauplätze 16 mm, sch/w, l o Min. 
1968 Same Player shoots again - 16 mm, Farbe, 12 Min. 
1969 Silver City - 16 mm, Farbe, 25 Min. 
1970 Alabama - 35 mm, sch/w, 22 Min. 
1971 Summer in the City - 16 mm, sch/w, 125 Min. 
1972 Die Angst des Tormanns beim Elfmeter - 35 mm, Farbe, loo Min. 
1973 Der scharlachrote Buchstabe - 35 mm, Farbe, 9o Min. 
1974 A l i c e in den Städten - 16 mm, sch/w, l l o Min. 
1975 Falsche Bewegung - 35 mm, Farbe, lo3 Min. 
In Vorbereitung: Im Laufe der Zeit - 35 mm, sch/w 
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