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In den letzten Jahrzehnten~ besonders aber in den 
Jahren nach dem letzten Kriege, hat der Film ffir die 
Wissenschaft eine immer gr6/3ere Bedeutung gewon- 
nell. Ohne zu fibertreiben, darf man wohl schon jetzt 
die Kinematographie zu den klassisehen Methoden 
der Naturwissenschaften z~ihlen. 

Da dafiiber, was man unter einem wissenschaft- 
lichen Film versteht, noch gelegentlich Unklarheiten 
bestehen, darf den folgendell Ausffihrungen eine kurze 
Definition vorallgestellt werden: 5hnlich wie eine 
wissenschaftliche Zeitschrift oder ein wissensehaft- 
liches Buch, so ist auch ein wissenschaftlicher Film 
ein Film fiir die Wissenschaft. Ein Film, der fiber ein 
wissenschaftliches Thema far das breitere Publikum 
hergestellt wird, ist demnach kein wissenschaftlicher 
Film, solldern ein popul~rwissenschafflieher Kultur- 
film. Hieraus geht auch hervor, dab auBerhalb des 
wissenschaftlichen Bereiches nur gelegentlich wissen- 
schaftliehe Filme zur Vorfiihrung kommen. 

Der Film bietet der Wissenschaft zwei grunds~ttz- 
liche M6glichkeiten: Erstens neue Erkenntnisse zu er- 
bringen; alas geschieht im Forschllngsfilm. Hier ist der 
Film Forschungsmethode. Zweitens Wissen durch An- 
schauung zu vermitteln; das geschieht im Unterrichts- 
film. Hier ist der Film Unterrichtsmittel. Zur prak- 
tischen Dllrehffihrung steht dabei eine Reihe yon 
Methoden und grunds~ttzlichen M6glichkeiten zur An- 
wendung zur Verft~gung. 

Methoden 
Je nachdem, ob ein Forschungs- oder ein Hoch- 

schulunterrichtsfilm aufgenommen werden soil, stehen 
die technisch-wissenscha/tlichen oder die didaktisch- 
gestalterischen Methoden im Vordergrund. 

Mit Hilfe des kinematographischen Aufnahmeprin- 
zips wird ein Bewegungsvorgang bildm~il3ig fixiert. 
Das gewonnene Abbild kann unabh~tngig yon Oft 
lind Zeit ausgewertet, betrachtet und untersucht wet- 
den. Es kann vervielfiiltigt werden, ohne dab sein 
Gehalt leidet. Es stellt ein Bewegllngs-Dauerpriiparat 
dar, an dem geforseht werden kann. Neben diese 
Fixierung und Konservierung treten andere M6glich- 
keiten. Durch Variation des VerMltnisses yon Auf- 
nahmefrequenz: Wiedergabefreqllenz kann eine Zeit- 
transformation durch Zeitraffung und Zeitdehnung 
erzielt werden. Neben die geschwindigkeitsgleiche Auf- 
nahme mit dem Verh~ltnis Aufnahmefrequenz : Wie- 
dergabefrequenz = 1:1 k6nnen Bitdfolgen mit Auf- 
nahmefreqllenzen von Millionen Bildern pro Sekunde 
(B/s) oder solche yon nur welligen Bildern pro Stunde 
treten. Eine Aufnahmefrequenz yon t200 B/s stellt 
unter Zugrundelegung der Normal-Wiedergabefrequenz 
von 24 B/s eine 50fache Zeitdehnung dar. Das vor- 
wiegend statische ]3ild llnserer Umgebung, das wir 
alle infolge der Begrenztheit unseres Sinnesapparates 
haben, kann durch die Anwendung der Zeittransforma- 
tion weitgehend korrigiert werden. 
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Zur Aufnahme selbst kann nicht nut der sichtbare 
Teil des elektro-magnetischen Wellenbereiches, son- 
dern direkt oder indirekt (aber ein Leuchtschirmbild) 
auch einer der anderen Bereiche wie Infrarot-, Ultra- 
violett-, R6ntgen- oder Elektronenstrahlen verwendet 
werden. Auf diese Weise k6nnen Aufnahmen in der 
Dunkelheit mit Infrarot-Strahlung, solche yon Vor- 
g~ingen im menschlichen oder tierischen K6rper mit 
R6ntgenstrahlung vorgenommen werden. Eine er- 
hebliche Erweiterung bringt die Kombination mit 
anderen optischen Methoden, wie dem Mikroskop und 
Teleskop, der Schlierenmethode, der Stereo-, Farb- 
lind Tonaufnahme und neuerdings mit dem Fernseh- 
Prinzip. 

Die Auswertung solcher Aufnahmen geschieht zu- 
n~tchst einmal in der Betrachtung des projizierten 
Bildablaufs auf dem Bildschirm in Form einer sub- 
jektiven Bewegungserfassung. Ein wesentlicher Vor- 
tell ist es, dab der gleiche Film unter Benutzung des 
photogrammetrischen Prinzips am MeBtisch und Mel3- 
mikroskop ill einer objektiven Bewegungsanalyse aus- 
gemessen werden kann ulld die Unterlage von Zeit-- 
Weg- und Zeit-- Geschwindigkeits-Diagrammen ergibt. 

Neben diese rein kinematographische Methode tritt 
die ,,filmische". -- Bildeinstellung, Kamerafahrung, 
Blenden lind Sehnitt sind solche Bauelemente der Ge- 
staltung. Die Totalaufnahme gibt den ~3berblick, die 
GroBaufnahme geht mit dem Beschauer in die Einzel- 
heit, die Schwenkung gibt ihm die Zuordnung, die 
Uberblendung die gedankliche Assoziation, Auf- und 
Abblenden den Absatz, Zwischentitel das neue Kapitel. 
Die L~inge der einzelllen Szellen ist mal?gebend far 
den Gesamtrhythmus. Die Grundlagen der filmischell 
,, Spraehe" sind ft~r den wissenschaftlichen Unterrichts- 
film in besonderer Weise anzuwendell, so wie die 
Sprache der Wissensehaft auch nicht der Umgangs- 
sprache entspricht. Die Szenenfrequenz in der Zeit- 
einheit soll nicht wie beim Xulturfilm ein Maximum, 
sondern ein Minimum sein, d.h., die Szellen sollen lang 
sein. Nicht der emotionale, sondern der rationale 
Bereich soil angesprochell werden. Nieht nur die 
L~inge, auch die Art der Zusammenstellung der ein- 
zelllell Einstellungen muB sorgf~iltig bedacht werden. 
Es ist hier die gleiche Sorgfalt anzuwenden wie bei 
der sprachlichen Formulierung eines wissenschaft- 
lichen Referates oder einer Publikation. 

Prob~eme 
Die Spielfilmentwicklung tier letzten Jahrzehnte 

geht in eine bestimmte Richtung. Tonfilm, Farbfilm, 
Raumfilm, Breitfilm, Raumton streben nach einer 
Perfektion der Illusion. 

Der wissenschaffliche Film erstrebt nicht die 
Illusion, sondern die objektive Wiedergabe der Wirk- 
lichkeit. Von allen anderen Filmarten, dem Spielfilm, 
Kulturfilm, dem sog. Dokumentarfilm und deml er- 
tebnisbetonten Unterrichtsfilm ftir die Schulen fluter- 
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scheidet sich der wissenschaftliche Film nicht nur 
graduell, sonderii prinzipiell dureh diese Beriicksichti- 
gung des Wahrheitsgehaltes. Die Erfassung dieses 
Wahrheitsgehaltes stellt eiii echtes Problem dar. 
W~ihrend Spielfilm, Dokumentar- nnd Kulturfilm 
bewuBt mit psychischen Wirkungen operieren, sucht 
der wissenschaftliche Film bewul3t und unbewul3t 
diese Wirkungen zu vermeiden, auszuschalten, zu 
unterdrficken oder sie m6glichst genau kennenzulernen 
nnd zu bert~cksichtigen. Emotionale Wirkungen sind 
bei naturwissenschaftlichen Arbeiten im allgemeinen 
unerwiinscht. Sie k6nnen ablenken, sie k6nnen den 
Abstand verringern, dell der Wissenschaftler kfinst- 
lich zwischen das beobachtende Subjekt -- zwischen 
sich selbst --  und das zu untersuchende Objekt legt, 
mn mit einem H6chstmal3 all Objektivit~t das Objekt 
rational zu erkennen. Solche Wirkungen k6nnen erfab- 
rungsgem~iB auch beim wissenschaftlichen Film auf- 
treten. Aber der emotionale Faktor  ist nur einer unter 
zahlreiehen, die denWahrheitsgehalt ver~inderii k6nnen, 
wenn tie nicht berticksichtigt werden. 

Im folgendeii seien kurz die beteiligten Faktoren 
Objekt, Aufnahme, technisehe Bearbeitung, Zeittrans- 
formation, Projektion, Messung und Betrachtung des 
Bildablaufs darauf untersucht. 

Das Objekt kann durch ~iuBere Einwirkungen w~ih- 
rend der Aufnahme, Licht, W~rme oder fiberhaupt 
durch die Dauer der Aufnalame ver~indert werden. 
Handelt  es sich um Menschen, die aufgenommen 
werden sollen (z.B. bei psychologisehen Tests, bei 
v61kerkundliehen Aufnahmen u.~i.), dann kann eine 
psychologische Beeinflussung stattfinden. Wit  wissen, 
dab wir uns anders verhalten, wenn uns bekannt ist, 
daB wir photographiert werden. 

Die Au/nahme ist meist ein zeitlicher Ausschnitt 
aus dem Gesamtvorgang. Eine Operation dauert eine 
oder zwei Stunden, der aufgenommene Film l~uft 
t0 rain. Die Aufnahme muB also ein repr~sentativer 
Ausschnitt sein. Hier spielt die Kunst des Weglassens 
eine entscheidende Rolle. 

Die Aufnahme muB selbstverstiindlich einen wis- 
senschaftlichen Charakter haben. Aufnahme- oder 
Beleuchtungseffekte sollen unterbleiben. 

Bei der Beurteilung jeder Aufnahme sind die Ein- 
schr~tnkungen, die die Technik diktiert, zu bertick- 
sichtigen. Hierzu geh6ren folgende Punkte:  Die Auf- 
nahmen sind immer Phasenaufnahmen. Jede vier- 
undzwaiizigstel Sekunde erfolgt bei normaler Auf- 
nahmefrequenz eiiie Aufnahme. Dazwischen liegt der 
Filmtransport. Die bier auftretenden Fehlerm6glich- 
keiten (durch fehleiide t3ewegungsphasen) werden mit 
zunehmender Zeitdehiiung geringer und zunehmender 
Zeitraffung gr6Ber. --  

Der Blickwinkel des menschlichen Auges betr~gt 
iii der Horizontalen etwa t20 ~ beim Schmalfilm 
t6 mm 37 ~ 2t ~ oder beim lallgbrennweitigen Objektiv 
etwa 5 o. 

Der Film bevorzugt nur einei1 Sinn, die Natur  
spricht alle Sinne an. Der Film gibt ein schwarz- 
weiBes Bild in Graustufen oder mehr oder weniger 
farbechte Bilder im verdunkelten Raum. Schliel31ich 
k6nnen Verzeichnungen der Optik, Restfehler des 
optischen Ausgleichs, stroboskopische Effekte, pseudo- 
stereoskopische Wirkungen im Sinne der Vertauschung 
der Konvex-Konkav-Richtung u.a. auftreten. 

Die technische Bearbeitung umfaBt das Entwickeln, 
Kopieren und dell Schnitt. Beim Entwickeln und 
Kopieren k6nnen Vefiinderungen der Graustufen bzw. 
der Farbwerte eintreten, es k6nnen aber auch Korrek- 
turen der Graustufen und der Farbwerte erfolgen. Das 
Filmmaterial kann schrumpfen. Glttckl~cherweise ist 
eine Retusche yon Bewegungsvorgiingen in der bei 
der Photographie allgemein verwendeten Form kaum 
m6glich. Der Schnitt stellt einen sehr wichtigen Ar- 
beitsgang dar. Durch fehlerhafte Anwendung gestalte- 
fischer Mittel kann hier eine objektiv wahre Anfnahme 
subjektiv falsche Wirkungen erzielen. 

Zwischen Aufnahme und Wiedergabe liegt aueh 
die Zeittrans/ormation. Die Zeittransformation ist ein 
sehr wichtiger, bisher noch nieht gentigend durch- 
dachter Punkt.  Wir sprechen schnell und leieht bei 
einer Aufnahme mit t200 B/s yon einer 50Iachen Zeit- 
dehnung und geraten dabei in Gefahr, die Dinge in 
unzul~issiger Weise zu vereinfachen. Wit  dfirfen nicht 
nur ein Bezugssystem, n~imlich die Zeit, ver~indern, 
nnd die anderen, z.B. die Kr~fte, aul3er acht lassen. 

Wit k6nnen die anscheinend langsam verlanfenden 
Bewegungen eines Turmspringers in einem Zeitdehner- 
Film gut deuten, weft uns der freie Fall aus Erfahrung 
wohl bekannt ist. Bei Forschungsaufnahmen fehlt 
uns jedoch h~tufig diese Erfahrung, und wir wfirden 
uns dann in einem solchen Falle m6glicherweise die 
Luft  als ein Medium yon sirup-~flmlicher Diehte vor- 
stellen. 

Bei der forsehungsm~il3igen Beurteilung yon zyto- 
logischen Aufnahmen geraten die Forscher immer 
wieder in falsche Gr613enordnungs-Vorstellungen hin- 
ein in bezug auf die Zeit, die Konsistenz der Medien 
und insbesondere der wirksamen Kr~ifte. Das Zell- 
plasma ,,kocht" nieht, wie es in zahllosen Aufnahmen 
den Anschein hat. 

Die Proyektion kann zu T~iuschungen ft~hren, wenn 
Filme mit t6 B/s aufgenommen sind und in den mo- 
dernen Tonprojektoren nur mit 24B/s vorgefiihrt 
werdeii k6nnen. Bei den naturwissenschaftlichen Auf- 
nahmen f~illt uns das h~ufig nicht auf, aber bei den 
Aufnahmen aus der Frtihzeit des Fihns, bei denen 
Menscheii erfal3t wurden, scheinen diese nicht nur eine 
komische Kleidung zu tragen, sondern sie scheinen 
sich auch merkwiirdig zu verhalten und zu bewegen. 

Neben der Betrachtung tier Bildprojektion auf dem 
Bildschirm spielt die Messung nicht nur far die eigent- 
liche Mel3kinematographie eine Rolle, sondern auch 
fiir zahllose Aufnahmen, bei denen man es zun~chst 
gar nicht vermuten m6chte. Bei der Messung liegen 
die Grenzen des Wahrheitsgehaltes in der Genauigkeit 
yon Aufnahme und Ausmessung. 

Auf die Betrachtung der Bildprojektion mul? aus- 
ffihrlicher eingegangen werden. In jedem Sehen liegt 
wieder eine Auswahl, n~mlich durch das Bandfilter 
der jeweiligen psychischerl Situation hindurch. Be- 
kannt ist das BeispM der Maler, die die gleiche Land- 
schaft malen und ganz verschiedene Bilder schaffen. 

Jedes Bild wirkt suggestiv, besonders das bewegte 
Bild im verdunkelten Raum. Von den aufgenommenen 
Meiischen, in geringerem Mage aber aueh yon Tieren, 
gehen Reize aus, die unsere Phantasie anregen. Diese 
k6nnen dana bestimmte Eindrticke induzieren. 

Unsere Hypnosefilme sind bewuBt otlne Ton auf- 
genommen, obwohl gerade hier der Ton als integrie- 
render Bestandteil des Vorganges z.B. bei der Verbal- 
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Suggestion unbedingt dazugeh6ren wiirde. Wir haben 
ihn weggelassen, damit bei der Vorffihrung nicht der 
eine oder andere des Auditoriums in Trance f~illt. 

Bei einem internationalen KongreB der Kinder- 
~irzte in London wurden Filme tiber die frtihkindliche 
Motorik vorgefiihrt. Es waren wissenschafflich gute 
Filme, die in GroBaufnahmen das Verhalten der S~iug- 
linge und Kleinkinder zeigen. Der Film wurde yon 
den Kinder~irzten abgelehnt. KONRAI) LORENZ, der 
bekannte Verhaltensforscher, der anwesend war, 
fiihrte dies auf die GroBaufnahmen zurtick. Die Babies 
erschienen in der Projektion riesengroB; der pflege- 
rische Instinkt der Kinder~rzte wurde nicht ange- 
sprochen. 

Wir hat ten im Kreise unserer Institutsreferenten 
eine Anzahl enzyklop~discher Filme aus der Zoologie 
zu besichtigen. Diese Filme waren alles zeitgedehnte 
Aufnahmen yon den Gangarten verschiedener S~tuge- 
tiere wie L6wen, Tiger, B~ren und Affen. Die Zeit- 
dehnung war gew/ihlt worden, um den Mechanismus 
der Gangarten besser analysieren zn k6nnen. Im 
Endeffekt wirkte sich das so aus, dab die anwesenden 
Hochschullehrer nnd auch wir selbst einzelne Tiere 
dahingehend beurteilten, dab sie krank seien, da sie 
sich so tiberaus langsam bewegten. Das war ein 
objektiv falscher Eindruck, veranlagt dutch die Ver- 
~inderung des ZeitmaBstabes. Aber noch eine andere 
Wirkung kam hinzu: Wir waren gerade nach dieser 
Vorftihrung auBerordentlich miide. Es war eine 
Mtidigkeit, die wir uns zun~ichst nicht erkl~iren konn- 
ten, bis uns dann einfiel, dab es ja alles zeitgedehnte 
Aufnahmen waren, die die Bewegungen verlangsamten 
und damit die Tiere mtide und langsam erscheinen 
lieBen und auch bei uns den Mtidigkeitseindruck in- 
duzierten. 

Wenn wir yon einem g~ihnenden Menschen ange- 
steckt werden nnd nach einiger Zeit selbst zu g~ihnen 
anfangen nnd im Endeffekt selbst miide werden, so 
ist das zun~ichst erstaunlich, aber wie viele erstaun- 
liche Tatsachen uns seit Kindheit wohl bekannt. Bei 
uns setzte eine Veranlassung der Miidigkeit vom Bild 
her ein. 

Eine andere Erscheinung ist uns welt gel~iufiger. 
Wir brauchen gar nicht grauenerregende Filmaufnah- 
men zu sehen, damit uns subjektiv tibel wird. Wir 
benStigen in vielen F{illen nur harmlose Aufnahmen, 
z.B. von einem Schiff aus bei Seegang aufgenommene 
oder yon einem fahrenden Auto auf einer schlechten 
Landstrage. Wir hubert dann bei der Betrachtung 
dieser Aufnahmen den Eindruck des Schwindlig- und 
lJbelwerdens, obwohl wir genau wissen, dab wit uns 
auf einem festen Stuhl in einem unbewegten Raum 
befinden. 

Alle diese Wirkungen h~ingen mit frtiheren Erfah- 
rungen zusammen. Es ist deshalb bei Operations- 
filmen auch nicht verwunderlich, dab wit bei den ver- 
schiedensten Manipulationen verschieden reagieren. 
Unangenehm in der Betrachtung ist ffir die meisten 
Menschen der Hautschnit t  --  bis hierher reicht noch 
ihre Erfahrung -- weniger wirksam sind die Mani- 
pulationen im K6rperinnern. Hier k6nnen wir uns 
keine Vorstellung mehr machen, well wir keine Er- 
fahrungen haben. 

Nun sind die meisten psychischen Beeinfiussungen 
durch den wissenschaftlichen Film nicht so handgreif- 
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licher Natur;  man darf fast sagen, leider nicht so 
handgreiflicher Natur, sondern sie mtissen einzeln 
aufgespiirt und eliminiert werden. 

Die Aufgaben bei dem Problem des Wahrheits- 
gehaltes sind Mar. Alle Faktoren, die das Objekt oder 
das Subjekt beeindrucken oder beeinflussen k6nnen, 
mtissen erfaBt und bei der Anlage und Auswertung 
der Aufnahmen berticksichtigt werden. 

Ein anderes Problem ist die Entwicklung der Gerdte 
und Ver/ahren. Hier sind es nicht in erster Linie 
wissenschaftliche, sondern auch wirtschaffliche und 
andere Gesichtspunkte, die berticksichtigt werden 
mtissen. Zun~ichst k6nnen wir feststellen, dab es 
praktisch keine Aufnahmetechnik gibt, die ausschliel3- 
lich ftir die Zwecke der Wissenschaft entwickelt wurde. 
Vielmehr miissen his in die heutige Zeit solche Ger~te 
benutzt  werden, die ursprtinglich entweder far den 
Spielfilm, den Amateurfilm oder ftir die Rtistungs- 
forschung vorgesehen waren. In diesen drei Faktoren 
k6nnen wir die Haupttriebkr~ifte der technischen Ent-  
wicklung auch far die wissenschaftliche Kinemato- 
graphie erblicken, und diesen Umstand muB man sich 
vergegenwiirtigen, wenn man Entwicklungslinien ftir 
die Zukunft aufzeigen will. Es mul3 dankbar aner- 
kannt werden, dab an den Ergebnissen dieser drei 
grof3en Entwicklungsrichtungen, in die ungez~hlte 
Millionen investiert wurden, auch der wissenschaft- 
liche Film in starkem Maf3e partizipiert hat. Von der 
allgemeinen Spielfilmtechnik wurde die normale Auf- 
nahmetechnik, die Beleuchtung, insbesondere aber das 
Filmmaterial iibernommen. Von der Amateurfilm- 
technik wurde die Projektion auf Sehmalfilm 16 mm 
tibernommen, die dann dem wissenschaftlichen Film 
innerhalb der Hochschulen eigentlich erst zum Durch- 
bruch verholfen hat. Auch kommt von dieser Rich- 
tung der Impuls, auf Schmalfilm t6 mm aufzunehmen. 
Von der Rtistungsforschnng stammen die Methoden 
der modernen leistungsf~thigen Zeitdehnerger~tte. Je 
mehr aber der wissenschaftliche Film seinen eigenen 
Aufgaben gerecht werden muB, um so mehr muf3 iiber- 
legt werden, bis wie welt der Weg mit der allgemeinen 
Kino- und Filmtechnik gemeinsam gegangen werden 
kann und wo im Interesse der Wissenschaft abgebogen 
werden muB. Es sollen bier nur einige der wichtigsten 
Ziele einer wissenschaftlichen Aufnahmetechnik ge- 
nannt  werden, ohne Ansprnch auf Vollst&ndigkeit zu 
erheben und auch eingedenk der Tatsache, dab es 
sich dabei um Fernziele handeln mug. 

Die Empfindlichkeit des Filmmaterials mtiBte ge- 
steigert werden. Im Spielfilm ist es fiir die Schauspieler 
natiirlich nicht sehr angenehm, dem hellen Scheinwerfer- 
licht ausgesetzt zu sein, abet sie sind es vom Theater  her 
bis zu einem gewissen Grade gew6hnt. Ihre Leistung 
wird dadurch im allgemeinen nicht beeintr~chtigt. Die 
Objekte des wissenschaftlichen Films, die Pflanzen, 
Tiere und I\{enschen sind keine Schauspieler. Sie 
werden dutch die Beleuchtung gest6rt, und der Wahr- 
heitsgehalt der Aufnahmen wird in Frage gestellt. 
Bei der Aufnahmebeleuchtung ist durch das Uber- 
gehen auf Blitzlicht-Quellen wenigstens ffir einzelne 
Aufgaben ein gewisser Fortschritt  erzielt worden. 
Fernziel muB es jedoch sein, m6glichst gar keine 
zus~ttzliche Beleuchtung zu ben6tigen oder wenigstens 
eine minimale. Der Entwicklung geeigneter Film- 
emulsionen wird deshalb in Zukunft eine entscheidende 
Bedeutung zukommen. 
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Die Aufnahmefrequenz der Zeitdehner-Anord- 
nungen ist f0r die ballistische Forschung auf einen 
hohen Stand entwickelt worden. Wit k6nnen Millionen 
yon B/s aufnehmen, aber bis vor kurzer Zeit war der 
Frequenzbereieh yon 200 bis 500B/s nicht aufzu- 
nehmen. Ahnliche Schwierigkeiten ergeben sich f~r 
den Frequenzbereich oberhalb yon 8000 bis t 5 000 B/s. 
Gerade dieses Frequenzgebiet ist f0r allgemeine prak- 
tische Fragestellungen yon besonderem Interesse. Da 
er jedoch for ballistische Aufgaben nicht unmittelbar 
interessant ist, existieren bisher noch keine geeigneten 
Apparaturen. 

Ein anderes allgemeines Problem ist die Haltbar- 
keit des Kinofilms. Er  ist nicht unbegrenzt haltbar. 
Er  braucht es vom Spielfilm aus gesehen auch nicht 
zu sein; ein Spielfilm hat in 5 Jahren seine Ausgaben 
wieder eingespielt. Er  braucht also nur begrenzte Zeit 
zu halten, ja es ist vielleicht sogar erw0nscht, naeh 
einigen Jahren Ober dasselbe Sujet einen neuen Film 
herzustellen. Beim wissenschaftlichen Film liegt das 
Interesse darin, auf m6glichst lange Zeit hinaus die 
aufgenommenen Bewegungsdokumente zu erhalten. 

In ~ihnlicher Richtung liegt die Problematik des 
Farbfilms. Man braucht ihn in tier Wissenschaft zwar 
viei seltener als beim SpieKilm, bestimmte Gebiete 
jedoch wie Chirurgie und Biologie werden ohne ihn in 
Zukunft nicht auskommen. Wir wissen aber, dab es 
mit der Echtheit  der Farbwerte im wissenschaftlichen 
Sinne sehr problematisch ist. Noeh schwerer wiegt 
die Tatsache, dab die Farben selbst nieht haltbar sind, 
sondem sich im Laufe yon wenigen Jahren in ihren 
Werten in sich verschieben. 

Das bisher verwendete Aufnahmeprinzip hat den 
Nachteil tier intermittierenden Aufnahme, d.h., in der 
Dunkelphase gehen viele Einzelheiten der aufzuneh- 
menden Bewegungsvorg~nge verloren bzw. werden 
nicht beriicksiehtigt. Speziell fiir wissenschaftliehe 
Aufnahmen w~ire nicht ein intermittierendes, sondern 
ein kontinuierliches Aufnahmeprinzip yon Vorteil. 

Im ganzen bietet sich dem unvoreingenommenen 
Beschauer bei der kinematographischen Technik ein 
uneinheitliches Bild dar. Wie k6nnte es ouch anders 
sein auf einem Gebiet, bei dem dos Unterhaltungs- 
streben des SpJelfilms, der gef~ihrliche Ernst  der 
Riistungsforschung und die leidenschaffslose Be- 
trachtungsweise des Wissenschaftlers gemeinsam Pate 
gestanden haben. Hier wird es in Zukunft immer 
wieder darauf ankommen, an diesen durch ungeheure 
finanzielte Mittel gesteuerten Entwicklungsrichtungen 
ouch for die Zwecke der Wissenschaft in bestimmtem 
MaBe zu partizipieren. 

Au/gaben 
Angesichts der vJelseitigen methodischen M6glich- 

keiten sind ouch die Aufgaben zahlreich und ver- 
schiedenartig, t lauptanwendungsgebiete des wissen- 
schafflichen Films sind noch heute Biologie, Medizin 
und Technik. Er  ist aber auch in zahlreiche andere 
Disziplinen eingedrungen und hat sich dort bew~hrt. 
Dem Forschungsfilm ist angesichts der Tatsache, dab 
nichts Statisches existiert und es unseren begrenzten 
Sinnen nut  so erscheint, ein riesenhaftes, fast unOber- 
sehbares Gebiet zugewiesen, dos mit seiner Hilfe er- 
forseht und erfaBt werden kann. Auch wenn man 
berOcksichtigt, dab die L6sung einer Forschungsanf- 

gabe meist die Anwendung verschiedener Forschungs- 
methoden erfordert, so sind doch zahllose Aufgaben 
seit Jahren und Jahrzehnten nicht vorangekommen, 
eben weil dieses eine Glied der bildm~Bigen Erfassung 
in der gesamten Forschungskette fehlte. 

Bei zwei Schwerpunkten auBerhalb der R0stungs- 
forschung hat sich die Verwendung des Forschungs- 
/ilms offenbar konzentriert. Einmal in der Krebs- 
forschung bei der Untersuchung yon Gewebekulturen, 
bei denen laufend in vielen L~indern zahllose Mikro- 
Zeitraffer-Apparaturen eingesetzt werden, zum ande- 
ten ist es die Erfassung schnell verlaufender Bewe- 
gungsvorg~knge in den technischen Wissenschaften nnd 
der Industrie. Allein in den USA sind fOr diesen 
Zweck in den letzten Jahren yon einer Firma tiber 
3000 Zeitdehner geliefert worden (Einzelpreis etwa 
20000 DM). Diese hohe Zahl Jst nur dadurch zu er- 
kl~iren, dab erst nach Besch~ftigung mit der Dynamik 
der Bewegungen die Vorteile einer solchen 13etrach- 
tungs- und Untersuchungsweise augenscheinlich wer- 
den, aber auch der grol3e Umfang solcher Aufgaben. 
Vielleicht daft gerade in diesem Zusammenhang kurz 
ein Gebiet betrachtet  werden, das Iloch vor wenigen 
Jahren far die Anwendung des Forschungsfilms wenig 
oder gar nicht geeignet schien, die Landwirtschaffs- 
Wissenschaft. Hier sind in letzter Zeit Untersuchungen 
durchgef0hrt worden, die schlagartig neue Aufgaben 
for die Verwendung des Forschungsfilms aufzeigten. 
Einige dieser Aufgabenkomplexe seien hier genannt: 
Die Wandlung der Bodenstruktur durch die Ein- 
flOsse yon Befeuchtung, Trocknung, Wind und Frost, 
die ~tuBeren Veriinderungen des Bodens dutch die 
pflanzliche Vegetation, die Beeinflussung des Bodens 
dutch die versehJedenen Arbeitsverfahren wie PflOgen, 
Eggen, Hacken, Fr~sen und Walzen, der natfirliche 
Wachstumsablauf yon Pflanzen und ihre Verhaltens- 
reaktionen auf ~iul3ere oder inhere EinfiOsse, die Ernte- 
vorg~inge wie M~ihen, Sehneiden, Dreschen, Sieben, 
Sichten, Trocknen und Konservieren. Eine botanische 
Verhaltensforschung ohne Anwendung der Kinemato- 
graphie ist nicht m6glich. 

Alle diese Grundvorg~inge, die in ihrem Gesamt- 
ablauf in wesentlichen Teilen noch unbekannt sind, 
werden wichtige Untersuchungsaufgaben sein. Dazu 
kommen die zahllosen zu rationalisierenden Bewegungs- 
vorg~nge der landwirtschaftlichen Arbeitswissenschaft. 
Wir k6nnen uns heute schon nicht mehr vorstellen, 
dab man noch vor wenigen Jahren meinte, dab dieses 
Gebiet fOr die Verwendung des Forschungsfilms nicht 
in Betracht kommen smite; ~thnlich liegt es auch auf 
anderen Gebieten. 

Der Hochschulunterrichts/ilm soll in der Hand des 
Hochschullehrers den Lehrstoff ansehaulich gestalten. 
Seine Aufgabe ist es, angesichts tier st~indig zuneh- 
menden FOlle des Stoffes Zeit zu sparen und doch 
einen nieht nur richtigen, sondern auch nachhaltigen 
Eindruck zu hinterlassen. Der Film kann das in 
vielen F~llen erreichen, wenn er richtig gestaltet und 
richtig verwendet wird. Zehntausenden von Studenten 
in allen Teilen der Welt werden t~tglich wissenschaff- 
liche Filme im Kolleg vorgeffihrt. In Deutschland 
wird im allgemeinen der stumme Film bevorzugt, 
wobei der Dozent den ablaufenden Film erl~tutert. In 
anderen L~ndern wird der Tonfilm h6her gesch~itzt, 
wfihrend bei uns Tonfilme bis jetzt  im allgemeinen 
nut  dort verwendet werden, wo der Ton in Gestalt 
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yon Originallauten einen integrierenden Teil des Ge- 
samtvorganges darstellt. 

Ein Film fiber einen Vulkanausbruch kann zwar 
die unmittelbare Beobachtung nicht ersetzen, aber er 
kann, wenn er wissenschaftlich exakt aufgenommen 
und didaktisch richtig gestaltet ist, einen bleibenden 
Eindruck vermitteln. 

Ein gut gestalteter Operationsfilm wird zwar nie- 
reals dem Studenten beibringen k6nnen, wie man 
operiert --  das ist aueh nicht seine Aufgabe --,  aber 
Anlage und Verlauf der Operation werden hieraus gut 
zu entnehmen sein. Selbst dem unmittelbar gleich- 
zeitigen Fernsehen gegenfiber hat hier der Film Vor- 
teile. Er  braucht nicht die ganze Operation in ihrem oft 
stundenlangen Ablauf und den langdanernden, immer 
wiederkehrenden Zwischenphasen der Wundversor- 
gung, der Nfihte usw. zu zeigen. Er  gibt nnter Ver- 
wendung der filmischen Ausdrucksmittel ein knappes, 
aber eindrucksvolles Bewegungsbild yon dem Ablauf. 

Angesichts dieser groBen M6glichkeiten, die der 
Film fiir die Wissensehaft bietet, gehen die Kultur- 
staaten mehr und mehr dazu fiber, eigene staatliche 
Institute ffir den wissenschafflichen Film zu schaffen. 
Ill Deutschland war dies his zum Kriegsende die 
Reichsanstalt ffir Film und 13ild in Berlin. Jetzt  ist 
es das Insti tut  ffir den Wissenschaftlichen Film in 
G6ttingen. Aufgabe dieses Institutes ist es, die 
wissensehaftliche Filmarbeit in der Bundesrepublik 
zu f6rdern. Das geschieht dadurch, dab hier Theorie 
und Praxis der wissenschaftlichen Kinematographie 
welter entwickelt werden. Es wird dabei davon aus- 
gegangen, dab in Kfirze die meisten Filmaufnahmen 
einfacherer Art yon den Insti tuten selbst vorgenom- 
men werden. ~lber t00 Hochschul- und Forschungs- 
institute tun das bereits jetzt. Diese Entwicklung 
wird sich fortsetzen. In absehbarer Zeit wird das 
kinematographische Aufnahme-, Wiedergabe- und Aus- 
wertger~tt zur Standardausrfistung eines jeden In- 
stitutes geh6ren. Zur Aufgabe des zentralen Institutes 
geh6rt es, diejenigen Aufnahmen durchzuffihren, die 
das einzelne Insti tut  selbst nicht durchffihren kann. 
Zu diesem Zwecke stehen dem G6ttinger Insti tut  
alle Apparaturen, insbesondere auch solche, die nur 
einmal in der 13undesrepublik vorhanden sind, ffir 
diese Arbeit zur Verft~gung. 

Eine solche Zusammenarbeit bei Neuaufnahmen 
geht so vor sich, dab der jeweilige Fachwissenschaftler 
die wissenschaftliche Verantwortung, das zentrale In- 
stitut die film-wissenschaftliche und technische Ver- 
antwortung fibernimmt. 

Das Insti tut  bat  ein Leiharchiv wissenschaftlicher 
Filme, eines der gr6Bten t~berhaupt, das etwa naeh 
Art einer Bibliothek die Kopien der wissensehaft- 
lichen Filme verleiht. Auch ein Verkauf von Kopien 
findet start. 

J~hrlich werden beim Insti tut  mehrfach Kurse 
ftir Hochsehullehrer und wissensehaltliche Assistenten 
zur Erlernung der wissenschaftlichen Aufnahmetech- 
nik durchgeffihrt; die selbst~ndige Durchffihrung yon 
Filmen wird dadurch gef6rdert. Ein 13eratungsdienst 
des Institutes besucht mindestens einmal im Jahr  alle 
Insti tute in der Bundesrepublik und ber~tt auf frei- 
williger Basis alle Hochschulinstitute bei ihrer eigenen 
Filmarbeit. Diese Mal3nahme hat sietl gut eingeffihrt. 
Viele Kosten und Entt~iuschungen wurden dadurch 
eingespart. 

Sind solche yon den Wissenschaftlern selbst auf- 
genommenen Filme von allgemeinem wissenschaft- 
lichem Interesse ffir Forschung oder Hochschulunter- 
richt, dann k6nnen sie von dem zentralen Insti tut  
zur VerSffentlichung fibernommen werden. Zu den 
besonderen Aufgaben gehSrt die Herstellung von 
wichtigen Hochschulunterrichts-, Forschungs- und 
Dokumentfilmen, woffir besonders geschultes Personal 
nnd ein eigener wissenschaftlicher Aufnahmedienst 
zur Verffigung stehen. 

Eine weitere Aufgabe ist die Vertiefung und Durch- 
dringung der p~idagogischen M6gliehkeiten des Films 
wie die Entwicklung yon Verfahren und Methoden. 

Die Zusammenarbeit mit dem Ausland nnd den 
ausl~ndischen zentralen Insti tuten hat einen erfreu- 
lichen Umfang angenommen und wird in Zukunft  
weiter vertieft. 

Von dem Verfasser angeregt, beginnt sich nunmehr 
auf fibernationaler Basis eine Entwicklung zu voll- 
ziehen, deren Anfang wir zu unseren Lebzeiten zwar 
noch miterleben werden, deren volle Auswirkung und 
Auswertung aber erst spXteren Generationen vorbe- 
halten bleiben wird. Ausgehend yon dem Gedanken, 
dab in einem wissenschaftlichen Film viel mehr an 
Answertm6glichkeiten enthalten ist, als im einzelnen 
der Spezialwissenschaftler -- auch wenn er alle Aus- 
wertmethoden beherrseht und anwendet -- aus- 
nutzen kann, und angesichts der Tatsache, dab Film- 
aufnahmen immer recht kostspielig sind, wurde die 
Schaffung eines Generalarchivs der Grundbewegungs- 
vorg~inge vorgeschlagen. Ein solches Archly kommt der 
Erfahrung entgegen, dab es im allgemeinen nicht 
einfach ist, selbst einfachere Bewegungsvorg~tnge durch 
das Wort allein eindeutig zu besehreiben und fest- 
zulegen. Zusammengesetzte Bewegungsvorg~inge aus 
einer Beschreibung allein richtig zu rekonstruieren, 
ist meist unm6glich. Hier hilft tats~tchlich nur die 
Anwendung des Films. 

Ffir die Schaffung eines solchen Generalarchivs, 
ffir das die Bezeichnung ,,Emyclopaedia Cimmato- 
graphica" gew~ihlt wurde, sollen solche 13ewegungsvor- 
giinge in 13etracht kommen, die einer der drei Iolgen- 
den Gruppen angehSren: 

I. Vorg~inge, die mit dem menschlichen Auge 
fiberhaupt nicht mehr erfaBbar sind, bei denen also 
die kinematographischen M6glichkeiten wie Zeitdeh- 
nung und Zeitraffung benutzt werden Iniissen, 

2. Vorg~inge, bei denen der Vergleich untereinander 
eine wesentliche Rolle spielt und bei denen das Er- 
innerungsvermSgen oder die 13eschreibung atlein nicht 
ausreichen, um diesen Vergleich exakt durchzuffihren, 

3. Vorg~inge, deren filmische Dokumentation wich- 
tig ist, well sie entweder einmalig sind oder well damit 
gerechnet werden muB, dab sie sp~iter ffir die unmittel- 
bare Auswertung nicht mehr zur Verffigung stehen. 

13egonnen wurde diese Enzyklop~idie auf dem Ge- 
biet der Zoologie. Benutzt  wurde das sog. Baukasten- 
prinzip, d.h., der einzelne Film behandelt die kleinste 
thematische Einheit. Es entstehen dann yon einer 
Tierart eine Reihe kurzer, aber thematisch mSglichst 
erschSpfender Teilfilme, z. ]3. bei der Lokomotion fiber 
den Trab beim Sch~iferhund, beim Pferd, Tiger usw. -- 
Wieder andere Einheiten behandeln den Schritt oder 
den Galopp dieser Tiere. Die Filme sind so angelegt, 
dab sie untereinander verglichen werden kSnnen. Eine 
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entsprechende Vergleichsapparatur, die die Bewe- 
gungen genau verfolgen l~iBt, wurde im Insti tut  ent- 
wickelt. Aber nicht nur die Lokomotion der Tiere 
ist eine solche Aufgabe ffir die Enzyklop/idie. Der 
Beuteerwerb, das Sozialverhalten, das Paarungsver- 
halten, die Entwicklung und viele andere Bewegungs- 
weisen sind bier unter diesem Gesichtspunkt inter- 
essant und im Vergleich aufschluBreich. Die Summe 
aller Filmeinheiten fiber die Bewegungsweisen ether 
Tierart  in vertikaler Richtung ausgewertet, ergibt das 
gesamte Bewegungsinventar dieser Art. Gleichzeitig 
k6nnen auch in horizontaler Richtung die analogen 
Bewegungsweisen verschiedener Tiere -- also Sehwim- 
men bet Biber und Wasserschwein oder Haushund, die 
Landeman6ver der Haustaube, des Turmfalkens oder 
der M6we -- untereinander verglichen werden. !Tber- 
haupt dfirften von dem nunmehr erstmalig m6glichen 
exakten Vergleieh yon Bewegungsvorg~ingen noch 
zahllose und fiberraschende Forschungsergebnisse zu 
erwarten seth. 

Bet anderen Disziplinen spielt zwar der Bewegungs- 
vergleich nicht die gleiche Rolle, aber ganz andere 
Gesichtspunkte geben den Ausschlag, sie Iilmisch auf- 
zunehmen. 

In der V61kerkunde erleben wir in diesen Jahren 
einen Zerfall yon zahlreichen Kulturen. Diese Zer- 
setzung oder ,,Europ~iisierung" vollzieht sich dabei in 
einem uns Abendl~inder fiberraschenden, vielfach er- 
schreckenden Tempo. Die alten Techniken der Ein- 
geborenen werden nicht mehr angewendet. Die Sitten 
und Gebr~iuche zerfallen. Die T~inze, die eine ganz 
andere kulturelle Bedeutung haben als bet uns, 
sterben aus oder werden bestenfalls zur Unkenntlich- 
keit verzerrt im Sinne der Fremdenindustrie gepflegt. 
Damit geht eine wesentliche Grundlage der v61ker- 
kundlichen Forschung fiberhaupt vor unseren Augen 
verloren. Nicht mit Unrecht sprechen V61kerkundler 
davon, dab ihre Wissenschaft in kurzer Zeit eine Art 
Areh~iologie sein wird. Auf einer kfirzlich stattge- 
fundenen Sitzung der deutschen V61kerkundler wurde 
festgestellt, dab naeh 20 Jahren der wissenschaftliehe 
Film Ifir die V61kerkunde keine Bedeutung mehr haben 
wird; die Forderung des Tages set, jetzt  mit seiner 
Hilfe zu retten, was noch zu retten ist. Das allein ist 
eine Aufgabe yon be~ingstigendem Umfang, die fiber- 

haupt  nur auf fibernationaler Basis angegangen werden 
kann. Hier steht der Dokument-Charakter soleher 
v61kerkundlicher Enzyklop~diefilme im Vordergrund. 
Es muB zugegeben werden, daB, wenn hier nichts  ge- 
schieht, und zwar sofort geschieht, wichtigste For- 
schungsunterlagen unwiederbringlich verloren gehen. 

Andere Zweige der Enzyklop~idie, wie die tech- 
nischen Wissenschaften oder das Gebiet der Agri- 
kultur werden sp~iter ebenfalls eine wesentliche Be- 
deutung erlangen. Es soll noch ein Zweig der Enzyklo- 
p~idie kurz Erw~ihnung finden, der ganz in den geistes- 
wissenschaftlichen Bereich hineinreicht. 

Es ist die Erfassung der Zeitgeschichte in Ereig- 
nissen und Gestalten. Wir haben diese Dokumentation 
mit der Ver6ffentlichung yon Aufnahmen bedeutender 
Pers6nlichkeiten begonnen. Nicht wie eine Wochen- 
schau-Aufnahme oder eine solche ffir einen Beipro- 
gramm- oder Kulturfihn, sondern lediglich ffir die 
Dokumentation ffir die historische und zeitgen6ssische 
Forschung, werden solche Pers6nlichkeitsaufnahmen 
hergestellt, die ein Bewegungsportr~it einer Pers6nlich- 
keit darstellen sollen. Im Regelfalle mfissen hier Ton- 
filmaufnahmen durchgeffihrt werden. Auch unter Be- 
rficksichtigung der Tatsache, dab eine solche Aufnahme 
eine psychologische Ausnahmesituation ffir den Auf- 
genommenen darstellt, also seine ~blichen Lebens- 
~iuBerungen in bestimmter Weise eingeengt werden 
k6nnen, sind diese Aufnahmen ffir die Wissenschaft 
yon bleibendem Wert. Ein unparteiisches Gremium 
benennt diejenigen Pers6nlichkeiten, die auf den ver- 
schiedenen Gebieten wie Wissenschaft, Kunst, Wirt- 
schaft und Politik usw. zu diesem Zwecke aufgenom- 
men werden sollen. 

Diese Enzyklop~idie wird, wenn sie sich eimnal 
richtig auswirken wird -- sie umfal3t zur Zeit etwa 
150 Einheiten --, zu ether sehr engen und fruchtbaren 
Zusammenarbeit aller am wissensehaftlichen Film 
interessierten Hochschul- und Forschungsinstitute 
fiber viele Grenzen hinweg ffihren. 

Die wissenschaftliche Filmenzyklopiidie stellt die 
Zusammenfassung der wissenschaftlichen Filmarbeit 
dar, deren Methoden, Probleme und Aufgaben im vor- 
liegenden Aufsatz umrissen werden sollten. 

Institut liar den Wissenscha/tlichen Film, Gb'ttingen 
Eingegangen am 29. Jun i  t957 




