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überall tauchen sie auf! Auch in bildung und Forschung. dort vielfach nur als Anschauungs
material. die rede ist von historischen bild und tondokumenten. Wo aber, wenn nicht im 
 Klassenzimmer oder im lesesaal, sollen künftige Konsumentinnen und Konsumenten von 
 audiovisuellen Quellen einen kritischen umgang mit diesen medien erlernen? 

mit der 16. Ausgabe des bulletins machen wir sie gerne auf das Potenzial audiovisueller Quellen 
für bildung und Forschung aufmerksam. es gibt gute gründe dies zu tun: historische bilder und 
töne sind attraktiv. ein schönes beispiel dafür ist sicher die stereofotografie. mit der beigelegten 
Anaglyphenbrille entführen wir sie in die faszinierenden 3dbergwelten des schweizerischen 
 Alpinen museums. Audiovisuelle Quellen sind auch relevante historische Zeugnisse, bieten  
ein vielversprechendes Forschungsfeld sowie ein faszinierendes, unmittelbar zugängliches 
 Anschauungsmaterial für schule und museum. Audiovisuelle Quellen sind vor allem aber ein 
 fragiles und wertvolles Kulturgut, das für zukünftige generationen erhalten und für schülerinnen 
und schüler besser zugänglich bzw. aufbereitet werden muss. dafür setzen wir uns ein!

bevor ich sie nun in die faszinierende Welt der audiovisuellen Kulturgüter verabschiede, möchte 
ich gerne allen Autorinnen und Autoren für ihren beitrag zu diesem schönen heft danken. ein 
ganz spezieller dank gilt meinem redaktionsteam (Franco messerli und samuel mumenthaler) 
sowie martin schori für die gediegene grafische gestaltung und last but not least ruedi minder 
für die unterstützung bei den stereofotografien. 

Von historischEn  
BildErn und tönEn lErnEn

e d i t o r i A l

lAurent bAumAnn
memoriAv

tirEr lEçon dEs imagEs  
Et dEs sons historiquEs
ils sont partout! même dans la formation et la recherche. Pourtant, ils ne servent trop souvent 
que d’illustration. de quoi s’agitil? des documents audiovisuels historiques. où donc, si ce 
n’est en classe ou en salle de lecture, les futurs consommateurs et futures consommatrices de 
sources audiovisuelles pourraient bien apprendre à traiter ces médias avec un regard critique?

dans cette 16e édition du bulletin nous avons le plaisir d’attirer votre attention sur le potentiel 
des sources audiovisuelles dans l’éducation et la recherche. il y a de bonnes raisons qui expli
quent ce choix. les documents audiovisuels sont attrayants. la stéréophotographie (photo
graphie en relief) en est un bel exemple. les lunettes anaglyphes jointes à ce numéro vous 
 emmèneront dans le monde fascinant de la montagne en 3d du musée alpin suisse. les sources 
audiovisuelles sont des témoins historiques essentiels, elles offrent des champs de recherche 
prometteurs ainsi qu’un matériel didactique passionnant directement accessible pour les écoles 
et les musées. Pourtant, les images et les sons représentent avant tout un héritage fragile et 
 précieux qui doit être préservé pour les générations futures et qui doit être préparé et mis à 
 disposition des élèves. c’est pour cela que nous nous engageons!

Avant de vous laisser découvrir le monde captivant du patrimoine audiovisuel, j’aimerais remer
cier tous les auteurs qui ont contribué à l’élaboration de ce beau cahier. Je remercie en particulier 
mon équipe rédactionnelle (Franco messerli et samuel mumenthaler) ainsi que martin schori 
pour le graphisme soigné et enfin ruedi minder pour son aide pour les photographies en relief.
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Gehören audiovisuelle 
 Quellen in den 
 Geschichtsunterricht?  
ein streitGespräch
Audiovisuelle Quellen gehören in den Geschichtsunterricht, aber nur, wenn sie  
gut aufbereitet und im Unterricht sorgfältig bearbeitet und hinterfragt werden. 
 Allerdings mangelt es zurzeit noch an gut aufbereitetem Material, und auch in  
der Lehrerweiterbildung muss noch einiges getan werden, finden die beiden 
 Lehrpersonen Ulrike Pittner und Hans Utz. Von Memoriav zu einem Streit- 
gespräch eingeladen, diskutierten sie über Chancen und Gefahren von Bildern  
und Tönen im Klassenzimmer. Moderation:  

Jürg Widrig, ictgymnet
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Seit vielen Jahren unterrichten Sie beide  
an Schweizer Schulen. Was meinen Sie, 
 gehört audiovisuelles Quellenmaterial – 
 gemeint sind Bild- und Tondokumente – in 
den Geschichtsunterricht oder nicht?
UP: Natürlich finde ich, dass in den Geschichts
unterricht audiovisuelles Quellenmaterial ge
hört, denn ein Bild sagt mehr als Worte. Doch 
es ist wichtig, dass der Einsatz von audiovisu
ellem Quellenmaterial immer die Frage mit ein
bezieht: «Was für eine Perspektive wird ver
mittelt?» Geschichte wird ja immer noch aus 
einer Perspektive vermittelt, die auf die männ
liche Sicht beschränkt ist. Und das muss den 
Schülerinnen und Schülern bewusst gemacht 
werden. 
HU: Ich bin ebenfalls der Meinung, dass Ge
schichte immer unter einer gewissen Perspek
tive angesehen wird und diese Perspektive 
den Schülern und Schülerinnen klargemacht 
werden muss. Ich vermute aber, dass das au
diovisuelle Quellenmaterial diese Perspektive 
erweitern kann, dass Leute zum Zug kommen, 
die sonst nicht in der Geschichte erscheinen.

Wie verstehen Sie das? Oder welche Chancen 
eröffnet der Einsatz von audiovisuellem 
 Quellenmaterial im Geschichtsunterricht?
HU: Ich sehe drei Chancen. Die erste Chance 
ist, dass audiovisuelles Quellenmaterial Leute 
zu Wort kommen lässt, die sonst nicht zu  
Wort kommen, vor allem in Dokumentarfilmen 
oder dokumentierenden Filmen über die 
 letzten 70, 80 Jahre. 
Die zweite Chance ist ganz sicher die, dass wir 
angesichts der heutigen scheinbaren Vertraut
heit der Schülerinnen und Schüler mit audio
visuellem Material die Möglichkeit haben, 
 diese Vertrautheit etwas zu hinterfragen, bzw. 
Schülerinnen und Schüler zu befähigen mit 
solchem Material bewusster umzugehen. Und 
die dritte Chance sehe ich darin, dass die 
Schülerinnen und Schüler mit verbesserter 
Technik auch zunehmend selber in dieses 
Quellenmaterial eingreifen, Dinge heraus
schneiden oder beispielsweise Bilder mit 
 eigenen Tönen unterlegen und ihre Wirkung 
beobachten können. 
UP: Dass audiovisuelles Quellenmaterial Leu
te zu Wort kommen lässt, die sonst nicht zu 
Wort kommen, das stimmt nur in Bezug auf 

Männer. Das Material, das ich bis jetzt zu 
 sehen bekommen habe, stellt Männer und  
ihre Anliegen ins Zentrum, während es Frauen 
und ihre Anliegen – vor allem auf politischer 
Ebene – überwiegend ausblendet.
 
Birgt demzufolge der Einsatz von audio-
visuellem Quellenmaterial auch Gefahren?
UP: Die Gefahr besteht, dass der bis heute in 
den Schulen vermittelte Blick auf die Ge
schichte, also ein eingeschränkter und ver
zerrter Blick, weiterhin als ein geschlechts
neutraler Blick vermittelt wird. 
HU: Diese Sicht teile ich nicht. Ich glaube nicht, 
dass das audiovisuelle Quellenmaterial be
sonders den männlichen Blick auf die Ge
schichte verstärken würde. Im Gegenteil: Ich 
denke eher, dass die weibliche Perspektive 
auf die Geschichte oder ganz allgemein die 
Genderthematik viel besser berücksichtigt 
wird als etwa in den Lehrmitteln. Die Haupt
gefahr beim Einsatz von audiovisuellem Quel
lenmaterial sehe ich darin, dass es zu einseitig 
als Illustrationsmaterial benutzt wird, dass 
man zu schnell eine Videokassette reinschiebt 
und dann sagt, so ist die Geschichte gelaufen. 

Werden heute audiovisuelle Quellen im 
 Geschichtsunterricht eingesetzt?  
Wie schätzen Sie, Herr Utz, die Lage ein,  
und besteht hier Handlungsbedarf?
HU: Es wird sicher mehr als früher eingesetzt. 
Ich bin aber nicht unbedingt glücklich, wie  
es verwendet wird, und meiner Meinung nach 
besteht der Handlungsbedarf darin, dass 
 Materialien vorbereitet werden müssen, weil 
es die Lehrkräfte sonst sehr viel Zeit, Wissen 
und Recherche kostet. Ich finde es sehr gut, 
dass Memoriav solche Filme so aufbereitet 
und zur Verfügung stellt, dass man deren 
 Einsatz auch verantworten kann.

Wie soll man audiovisuelles Quellenmaterial 
im Geschichtsunterricht einsetzen?
UP: Genderkompetent und patriarchatskri
tisch. 
HU: Ich hätte primär andere Kriterien. Wichtig 
ist, dass Schüler und Schülerinnen beteiligt 
werden und nicht nur passiv konsumieren. Da 
gibt es verschiedene Formen. Dass man audio
visuelles Quellenmaterial nur in kurzen Aus

Ulrike Pittner
Lic. phil. I, Lehrerin mit 
Unterrichtserfahrung auf sämt
lichen Schulstufen, Expertin  
für Genderfragen im Bildungs
wesen, Mutter einer Tochter.

Hans Utz
Dozent an der FHNW in der 
 Ausbildung von Geschichtslehr
kräften auf der Sekundar
schulstufe II und Mitarbeiter am 
Schwerpunkt «Politische  
Bildung und Geschichtsdidaktik» 
sowie Lehrer am Gymnasium 
Oberwil BL.

D O S S I E R  B I L D U N G  U N D  F O R S C H U N G

< Hans Utz und Ulrike Pittner beim Streitgespräch. 
 Foto: Laurent Baumann, Memoriav
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HU: Ausreichend vorhanden sind sie sicher 
nicht und gut zugänglich auch nicht. Das hängt 
damit zusammen, dass wir im Urheberrechts
gesetz eine Lücke haben. Man kann zum Bei
spiel nicht – wie bei Texten – Filmausschnitte 
veröffentlichen, weil da eine ganze Industrie 
dagegen ist. Das ist ein grosses Problem. Das 
audiovisuelle Quellenmaterial muss besser 
aufbereitet werden. 

Sind die Lehrkräfte für den Gebrauch  
von audiovisuellen Dokumenten genügend 
ausgebildet? Oder bedarf es einer 
 Weiterbildung, und wenn ja, wer bietet  
eine solche an? 
UP: Ich würde der Frage noch ein Adjektiv 
hinzufügen: Sind die Lehrkräfte für den gen
derkompetenten Einsatz von audiovisuellen 
Dokumenten genügend vorbereitet? Und dann 
muss ich antworten: Nein, es besteht ein  
Aus und Weiterbildungsnotstand. Denn Lehr
kräfte zeigen einen erschreckenden Mangel  
an Genderkompetenz und lehren die Kinder 
nicht, Medienbotschaften patriarchatskritisch 
zu hinterfragen. 
HU: Ich denke, die Lehrkräfte sind noch nicht 
ausreichend ausgebildet, weil die ganze Film 
und Bildkritik noch sehr jung ist, und deshalb 
bedarf es auch einer Weiterbildung. Wer bietet 
dies an? Nicht unbedingt die Hochschulen, 
aber die WBZ. Personell gesehen können das 
durchaus Hochschuldozenten sein, Leute wie 
du [gemeint ist Jürg Widrig, Anm. d. Red.] als 
Spezialistinnen und Spezialisten. 

Was ist der Lerneffekt beim Einsatz  
von audiovisuellem Material?
UP: Der Lerneffekt hängt davon ab, auf 
 welchem didaktischen und gendersensiblen 
Niveau die Lehrpersonen das audiovisuelle 
 Material einsetzen.
HU: Es gibt empirische Studien, z.B. von Bodo 
von Borries, die zeigen, dass Schülerinnen 
und Schüler – wie du sagst – sehr viel lernen 
bei Filmen, dass das, was sie lernen, aber nicht 
sehr nachhaltig ist, sich bald verflüchtigt. Um 
ein gutes Lernergebnis zu erzielen sollte man 
Filme einsetzen, sollte sie dann aber hinter
fragen und gründlich bearbeiten.

schnitten und mehrfach einsetzt. Also Aus
schnitte nochmals anschaut und versucht, 
 diese flüchtigen Eindrücke zu hinterfragen. 
Und der dritte Punkt ist, dass das audiovisu
elle Quellenmaterial nicht als erratischer Block 
im Geschichtskanon steht, sondern mit die
sem übereinstimmt. Dass man nicht einfach 
 irgendetwas nimmt, weil man grad einen Film 
dazu hat, sondern dass man sehr sorgfältig 
auswählt. 

Wie häufig sollte man audiovisuelle 
 Dokumente im Unterricht einsetzen?
UP: Sehr zurückhaltend. 
HU: Hängt sehr vom Thema ab. Bei der neue
ren und neusten Geschichte könnte es fast 
schon ein Drittel des Quellenmaterials insge
samt ausmachen. In der mittelalterlichen, 
frühneuzeitlichen und auch älteren Geschich
te wäre ich zurückhaltend. Ich würde sagen, 
vielleicht 10% des Quellenmaterials.

Sind die audiovisuellen Quellenmaterialien 
für den Geschichtsunterricht gut  
zugänglich und ausreichend vorhanden und 
falls ja, wo? Oder möchten Sie, dass diese 
besser aufbereitet wären?

Foto: Laurent Baumann, Memoriav

Online-Umfrage
Um in Zukunft praxistaugliche 
Unterrichtsmaterialien zur 
 didaktisch sinnvollen Nutzung 
von audiovisuellen Archiv
materialen im Geschichtsunter
richt zu entwickeln, plant  
die Pädagogische Hochschule 
Aarau in Zusammenarbeit mit 
Memoriav im Frühjahr 2010 eine 
OnlineUmfrage durchzuführen.
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die ehemalige schulwarte und  
heutige Pädagogische hochschule  
am helvetiaplatz in bern.
Foto: tina uhlmann, bern

Flohmärkte sind in. sogar im institut für bil
dungsmedien, der einstigen schulwarte am 
berner helvetiaplatz, konnte man unlängst in 
alten beständen kramen, staunen und skurri
litäten erstehen. ein Plastikköfferchen zum 
beispiel mit der Aufschrift «guten tag, ich  
bin enni check aus Kamerun» – inhalt: eine 
tonbandkassette, 43 Farbdias und ein the
mendossier aus zusammengehefteten Xerox
kopien. oder bücher über Autorität und Anti
autorität aus den siebzigern, Werner Freis 
 lehrgang «videopraxis» im abgegriffenen 

diE BErnEr schulwartE  
als spiEgEl dEr ZEit

Lehrerinnen und Lehrer sind heute mit Jugendlichen konfrontiert, die mediale 
 Technologien virtuos beherrschen, aber Inhalte kaum reflektieren und werten 
 können. Deshalb ist die Schaffung neuer Bildungsmedien eine besonders 
 anspruchsvolle Aufgabe der ehemaligen Schulwarte in Bern. Was vor 130 Jahren  
im aufklärerischen Pioniergeist einer Stiftung begann, wird heute an der Päda-
gogischen Hochschule für die www-Generation neu formatiert.

 ordner aus den Achtzigern sowie stapelweise 
vhsKassetten mit titeln wie «menschlich ler
nen». Auf jedem stück prangte ein Kleber: 
 «eliminiert». natürlich wurde auf den Wühl
tischen nicht alles entsorgt. nach wie vor be
stehen 70 Prozent des Angebots am institut für 
bildungsmedien aus analogem material; erst 
30 Prozent sind digital aufbereitet. sogar das 
menschliche skelett, das früher so mancher 
biologiestunde den nötigen «thrill» gab, darf 
vorerst in der Ausleihe des hauses bleiben,  
da es noch immer gefragt ist. 

t inA uhlmAnn 
Freie JournAlistin  
in  bern

Vom Schulwandbild über  
die VhS-KaSSette zum e-doSSier: 
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kaserne am bollwerk um und öffnete als 
«schweizerische permanente schulausstel
lung» offiziell die tore. Fast 60 Jahre lang 
 reisten lehrer und lehrerinnen aus der ganzen 
schweiz persönlich dorthin, um Anschauungs
material für ihre Klassen auszuleihen und es 
nach gebrauch wieder zurückzubringen.
die schulwarte, die heute in charakteristischer 
bauhausarchitektur am südkopf der Kirchen
feldbrücke steht, entstand in den 30erJahren. 
1930 vergab die stadt bern der schulausstel
lung ein unentgeltliches baurecht und betei
ligte sich auch an den Kosten für einen  
neubau. 1935 zog dort die «berner schulwarte, 
institut für neuzeitliche erziehungs und unter
richtsfragen» ein. noch neuzeitlicher wurde 
das institut 1983, als der Kanton bern den 
 betrieb übernahm, eine moderne mediothek 
sowie eine erste stelle für medienspezifische 
lehrerbildung schuf. im neuen Jahrtausend 
dann nannte sich das geschichtsträchtige 
haus «medienzentrum schulwarte bern» – 
nicht für lange allerdings, denn 2005 wurde  
es als «institut für bildungsmedien» in die 
Pädagogische hochschule integriert. 
«in meinen zehn Jahren hier habe ich nichts 
als ‹change› erlebt», stellt gerhard Pfander 
fest. der Zeitraffer der jüngeren instituts
geschichte, die er als direktor mitgeprägt hat, 
spiegelt den rasanten technologischen Fort
schritt, der nicht nur neue medien für den 
unterricht fordert, sondern diese auch auf 
neue medienkonsumenten, die sogenannten 
«digital natives», zuschneiden muss.

Elektronische Medienpakete  
und Lehrerbildung
das erste edossier wurde soeben fertigge
stellt: ein elektronisches medienpaket zum 
thema «Wasser». es beinhaltet ausgewählte 
texte und bilder, Filme, radiobeiträge und 
 diverse unterrichtsmaterialien. Weil das 
 dossier nach dem bausteinprinzip aufgebaut 
ist, können einzelne teile interaktiv ausge
tauscht werden. nutzen etwa lehrpersonen  
in deutschland oder Österreich das in der 
schweiz erstellte Wasserdossier, können sie 
die «lokalen beispiele» im Kapitel «Wasser 
und energie» durch eigene ersetzen oder  
diese zum vergleich ergänzen. 
die Zusammenarbeit mit ähnlichen institu
tionen im deutschsprachigen raum ist nach 
meinung gerhard Pfanders unumgänglich: 
«um die gewaltige menge an verfügbarem ma

gerhard Pfander, der amtierende instituts
leiter, schmunzelt bei diesem gedanken. Zur 
Zeit haben er, sein 50köpfiges team und 100 
Fachreferenten alle hände voll zu tun mit  
der Anpassung des traditionsbetriebs an die 
bedürfnisse der online vernetzten informa
tionsgesellschaft. im vergleich zu dieser Auf
gabe mutet das gelegentliche Abstauben des 
knochigen homo sapiens wie eine steinzeit
liche entspannungsübung an. 

Materialien zur «fortwährenden Aneiferung»
ein blick zurück. Als 1873 der st.galler erzie
hungsdirektor dr. Friedrich von tschudi als 
berichterstatter des bundesrats die Wiener 
Weltausstellung besuchte, war er hell be
geistert von den neuerungen, die dort auch  
im bereich der bildung präsentiert wurden. in 
bern forderte er die schaffung einer zentralen 
schulausstellung, die dem volksschulwesen 
aller Kantone «zu fortwährender Aneiferung 
und zum grössten segen gereichen müsste». 
der Kantonsschullehrer emanuel lüthi initi
ierte daraufhin eine lehrmittelsammlung, die 
vorerst in der alten Post an der berner Kram
gasse untergebracht wurde. 1879 dann, vor 
130 Jahren, zog man in die alte Kavallerie

der amtierende institutsleiter gerhard Pfander  
dreidimensional auf dem dach der Pädagogischen hochschule. 

Foto: ruedi minder, bern

um diese stereofotografie dreidimensional sehen zu  
können, setzen sie bitte die beiliegende Anaglyphenbrille auf.

Anaglyphenbild: ruedi minder, bern
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bücher, jedes ein kulturgeschichtliches doku
ment, werden derzeit in die bibliothek der 
universität bern überführt. nur die etwas 
 weniger alten audiovisuellen bestände berei
ten gerhard Pfander «ein schlechtes gewis
sen». Weil kaum mehr eine schule vhs
 Abspielgeräte besitzt, bleiben videofilme 
 ungenutzt in der Ausleihe liegen. und wem 
 genügt heute noch der «sound» einer ton
bandkassette? «Wir haben keinen Archivie
rungsauftrag», gibt der institutsleiter mit 
seitenblick auf den Flohmarkt zu bedenken. 
und nicht alles, was inhaltlich noch brauchbar 
und technisch zu bearbeiten ist, kann digitali
siert, online vertrieben oder gar in einem  
edossier weiter verwendet werden. laut Pfan
der verhindern Probleme mit dem copyright 
die digitalisierung zahlreicher audiovisueller 
dokumente. so gehen sie, informationsträger 
im falschen Format, unwiederbringlich unter  
in der informationsflut unserer Zeit. 

terial zu selektionieren und für den heutigen 
unterricht aufzubereiten, müssen wir uns die 
Arbeit teilen», erklärt er und liefert damit das 
stichwort zur Kernkompetenz seines instituts: 
selektion. denn zu recht fragt man sich, ob  
es noch eine zentrale mediothek braucht, 
wenn medien für jede und jeden jederzeit 
greifbar sind. schon die alte schulwarte be
trieb selektion – nur war die materialmenge, 
aus der man damals die Perlen fischte, um sie 
anschliessend den schulen zur verfügung zu 
stellen, ungleich viel kleiner als heute. Weil 
das internet seine «user» mit einem nicht 
 abreissenden strom an informationen über
schwemmt und ihnen kaum Zeit lässt, diese 
auf ihre Qualität zu prüfen und entsprechend 
zu verarbeiten, ist die vorselektion und bear
beitung durch Fachleute für unterrichtende  
ein wahrer segen. 
seit das medienzentrum schulwarte in die 
Pädagogische hochschule integriert wurde, ist 
auch die medienspezifische lehreraus und  
weiterbildung wichtiger geworden. das ist 
ebenfalls nicht ganz neu. Früher liessen sich 
lehrer in der medienwerkstatt der schulwarte 
an videoschnittplätzen oder im hauseigenen 
tonstudio anleiten. «heute wird medienkom
petenz allmählich zur vierten Kulturtechnik», 
sagt Pfander – entsprechend trainierte lehr
personen müssen diese auch ihren schüle
rinnen und schülern vermitteln können. dass 
heutige Kids, eben «digital natives», mit 
 medialen technologien virtuos umgehen kön
nen, heisst noch lange nicht, dass sie sich 
auch mit medialen inhalten auseinanderset
zen können.

Todesurteil für falsche Formate
bei aller begeisterung für die Aufgaben, die er 
am institut für bildungsmedien in Angriff ge
nommen hat, weiss gerhard Pfander, geograf 
und leidenschaftlicher Aviatiker, dass «me
diales Wissen erfahrungen im wirklichen leben 
nicht ersetzen kann». dies würde Pestalozzi 
höchstselbst bestätigen, der die «Anschau
ung» für das «Fundament aller erkenntnis» 
hielt. Anders gesagt: es ist nicht dasselbe, in 
einem gruselgame untoten zu begegnen oder 
einem skelett persönlich die hand zu schüt
teln. Womit wir wieder beim Knochenmenschen 
im Keller der schulwarte wären. 
die schulwandbilder, Zeugen einer versun
kenen Ära, sind inzwischen im berner schul
museum gut aufgehoben; die alten lehr

Ausgemusterte lehrmittel landen auf dem Flohmarkt. Foto: tina uhlmann, bern

d o s s i e r  b i l d u n g  u n d  F o r s c h u n g
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archiVBildEr und -tönE 
im schwEiZEr nEtZ
Audiovisuelle Archivinhalte werden auch ausserhalb der SRG 
SSR idée suisse online zur Verfügung gestellt. Einige sind auf 
der Memoriav-Datenbank Memobase www.memobase.ch zu-
gänglich, einige andere, die uns für den Gebrauch in Bildung 
und Forschung nützlich erscheinen, sind hier aufgeführt.
FeliX rAuh, memoriAv

Filmarchiv Leuzinger 
der Kinounternehmer Willi leuzinger hatte in den 1920er Jah
ren stumme Aktualitätenfilme von lokalen Anlässen gedreht, 
die er als «hochaktuelles beiprogramm» präsentierte. 
die Website stellt nicht nur die rund 70 Kurzfilme als vor
schaustream und als download (in besserer Qualität) zur verfü
gung, sondern bietet zusätzliche informationen zur ganzen 
sammlung, zu einzelnen Filmen und zur vorführpraxis. sie ist 
damit medien und regionalgeschichtlich interessant und kann 
in unterschiedlichsten bildungskontexten eingesetzt werden.
www.filmarchiv-leuzinger.ch/archiv/home/index.php

Kunstvideos 
der Fonds d’art contemporain de la ville de genève (fmac) und 
das centre pour l’image contemporaine, das einen gewichtigen 
beitrag an die Webenzyklopädie neue medien leistete. beide 
Websites zeigen nur kurze Ausschnitte der Werke, letztere bie
tet aber reiche Kontextinformationen zu Künstlern und Werken. 
www.ville-ge.ch/fmac/recherche_cat.html 
www.newmedia-art.org/index_de.htm

Memobase und Médiathèque Valais
im Projekt «le fonds patois» wurden mundartsendungen von 
radio suisse romande der letzten 40 Jahre inkl. begleittexten 

digitalisiert. Auf memobase ist nur ein teil der sammlung 
 verzeichnet; der gesamtbestand dieses Projektes wie auch 
 andere audiovisuelle Quellen aus dem Wallis befinden sich in 
der médiathèque valais. Für die effiziente nutzung im bildungs
bereich wäre es wünschenswert mehr Kontextinformationen  
zu den einzelnen Fonds zur verfügung zu haben. 
www.memobase.ch  |  http://xml.memovs.ch

Bilddatenbank der Fotostiftung Schweiz
besonders nützlich ist die möglichkeit, die suche nach biogra
fie, genre, stichwort und Zeitperiode einzuschränken. Parallel 
dazu können Angaben zu den Fotografen im lexikon Fotografie 
nachgeschlagen werden. genauere Angaben zur entstehung 
der bilder und ihrem gebrauch fehlen aber leider. 
www.fotostiftung.ch/bilddatenbank/index_proto.php

Paul-Senn-Projekt 
teile des Werks des berühmten schweizer Fotografen werden 
hier gezeigt; besonders wertvoll für Wissenschaft und unter
richt sind die veröffentlichung der reportagen senns, die seine 
Fotografien im Kontext ihrer verbreitung zeigen.
www.paulsenn.ch

Fotoarchiv der Basler Mission 21 
mehr als 28 000 bilder sind digitalisiert und können online 
 gesucht werden mit verweis auf die sammlungen, aus denen 
sie stammen. Als supplement stehen zwei Zusammenstel
lungen zur verfügung, die mit ausgewählten Fotos und Kontext
informationen zum thema Architektur und geschichte gemacht 
worden sind. 
http://bmpix.org

Fotografien von Bruno Manser
neueren datums sind die Fotografien aus dem regenwald auf 
borneo des baslers bruno manser; diese sind auf der Website 



M E M O R I A V

11m e m o r i A v  b u l l e t i n  n r .  1 6

d o s s i e r  é d u c A t i o n  e t  r e c h e r c h e

une chronique multimédia de la suisse contemporaine? vous 
la trouvez sur le web grâce aux clips compilés en français, en 
 allemand et en italien par la srg ssr1. 

La Télévision suisse romande et Schweizer Fernsehen 
en marge de la numérisation de leurs collections, la télévision 
suisse romande et schweizer Fernsehen mettent en valeur une 
partie de leur patrimoine audiovisuel sur les sites www.ar
chives.tsr.ch et www.sf.tv/archiv/. côté romand, près de  
4000 clips sont répertoriés, d’une durée variable (de 1 minute 
à 70 minutes environ). chaque document est accompagné 
d’une notice, précisant le contexte de diffusion et offrant un 
 résumé. l’internaute peut donner son avis sur chaque vidéo  
ou commander une copie dvd.
réactif, le site met l’actualité en relief par des documents 
 d’archives. Plusieurs portes d’accès ont été ménagées. on peut 
explorer le fonds des émissions aujourd’hui disparues. on re
trouve des moments forts d’une décennie particulière ou des 
sujets liés à un canton précis. l’exhaustivité n’est pas garantie, 
mais la palette s’étend. comme dans sa version alémanique, le 
site permet d’explorer l’histoire de la télévision. sa valeur ajou

intErnEt, au sEcours  
du mandat dE Formation 
dE la srg ssr idée suisse

tée la plus notable porte sur les dossiers (constitués de plu
sieurs clips liés à un thème commun). Quelques exemples: «le 
long chemin de la création du canton du Jura», «l’iran, 30 ans 
de révolution islamique», «la réalité des camps nazis».

la tsr valorise ses productions contemporaines via le site 
www.tsrdecouverte.ch. ce «guide des savoirs» met en écho des 
émissions récentes et des contributions d’institutions parte
naires, avec là aussi la constitution de dossiers et la vulgarisa
tion d’enjeux scientifiques ou de société. A certains contenus 
sont associés des pistes d’exploitation pédagogique, via une 
convention passée avec la conférence intercantonale de l’ins
truction publique. 

le site de la télévision suisse alémanique, www.sf.tv/sfwis
sen/, tire sa force de contenus spécialement créés pour la pla
teforme multimédia. Ainsi, un guide du vidéaste amateur2 offre 
des conseils pour toutes les étapes de la fabrication d’un film 
(en versions allemande et française). les contenus sont clas
sés selon une indexation rigoureuse. Parmi les dossiers, on 
peut entre autres choses suivre l’évolution des rapports de 
 l’islam à l’occident, celle du paysage médiatique en suisse, les 
innovations sur le front des énergies … en cliquant sur l’onglet 
«myschool» du site, les enseignants accèdent à du matériel 
 pédagogique associé à des émissions comme à des objectifs 
d’apprentissage.

La Radio Suisse Romande et alémanique
la radio suisse romande, déjà présente sur le web avec une 
abondante offre de podcasts, lance en été 2009 son portail 
rsrsavoir.ch. elle regroupera ses effectifs en «pôles thémati
ques», aptes à proposer des contenus sur plusieurs supports. 
la pérennité de l’accès aux sons est l’un des objectifs du  
projet. la radio alémanique drs2 a montré la voie avec un  
site3 qui offre des dossiers consistants sur les thèmes du mo
ment (du changement climatique à la guerre en Afghanistan, 
en passant par darwin et l’année de l’astronomie).

La Radio télévision suisse de langue italienne 
la radio télévision suisse de langue italienne a réuni des docu
ments d’archives (vidéos et sons) autour de trois grandes thé
matiques. navigastoria permet de parcourir l’histoire du tessin 
jusqu’à l’an 2000 avec une sélection de documents choisis. 
navigaletteratura réunit une soixantaine d’émissions à carac
tère littéraire: lectures, entretiens, rencontre avec des écri
vains, parfois en vidéo (Patricia highsmith dans son refuge 
 tessinois). navigageografia devrait marquer une nouvelle  
étape dans la valorisation du patrimoine de la rsi.

1  http://www.ideesuisse.ch/1.0.html?&no_cache=1&l=1 
2  http://www.sf.tv/sfwissen/manualx.php?catid= 

sfwissenmanualx&docid=1
3  http://www.drs2.ch/www/de/drs2/themen/wissen.html 

La concession octroyée à SRG SSR stipule que les médias de 
service public «contribuent à la formation du public, notam-
ment grâce à la diffusion régulière d’émissions éducatives». 
Plusieurs sites internet viennent donner du sens à ce mandat.
christiAn georges,  e-médiA

des nach ihm benannten Fonds zu sehen. die verfügbaren 
 metadaten geben so weit als möglich Auskunft über inhalt, 
Zeitpunkt und ort der Aufnahme. Allgemeine informationen  
zu biografie und tätigkeit des im Jahre 2000 verschollenen 
 ethnologen und umweltaktivisten finden sich ebenfalls auf  
der Website. 
www.bmfpix.ch

Bild- und Tondatenbank des Schweizerischen Sozialarchivs 
die bilder sind mit den informationen zum dazugehörigen 
gesamtbestand verlinkt. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen 
auch ton und Film bzw. videoaufnahmen dazukommen. 
www.sozialarchiv.ch/publisher

Schweizerisches Literaturarchiv und Schweizerische 
 Nationalbibliothek 
grosse Fotobestände aus dem schweizerischen literaturarchiv 
und der grafischen sammlung der schweizerischen national
bibliothek, aber ohne direkt verfügbare Kontextinformationen. 
www.helveticarchives.ch

< école primaire, classe de monsieur schmutz,  
 la neuveville, 1931. Photo: Fonds Pierre hirt
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Seit rund 90 Jahren werden Bildmedien zunehmend im Unterricht eingesetzt und 
zwar vor allem als Anschauungsmaterial. Das Wissen über Sprache, Funktion und 
Wirkung von bewegten Bildern hingegen ist auch heute noch gering. Ein Defizit, 
wie sich im Gespräch mit der Filmwissenschaftlerin Anita Gertiser herausstellt.
Traduction française sur www.memoriav.ch/bulletin16

«am anFang VErsuchtE  
man das mEdium dEn nutZErn 
anZupassEn»

interview: laurent  
baumann, memoriav

Sie haben im Rahmen des SNF-Forschungs-
projekts «Ansichten und Einstellungen:  
zur Geschichte des dokumentarischen Films 
in der Schweiz 1896–1964» den Schul- und 
Lehrfilm als Themenschwerpunkt untersucht. 
Was ist bei der Bestandsaufnahme 
 herausgekommen, bzw. was für Schul- und 
Lehrfilme sind wo gefunden worden? 
es war ein glück, dass die von der ehemaligen 
schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für un
terrichtskinematografie (sAFu) hergestellten 
Filme in der berner Kinemathek lichtspiel ge
landet sind. das war 2002. der damalige sAFu
Präsident brachte den bestand nach bern, weil 
die lagerung der Filme in Zürich nicht mehr 
möglich war. die historisch wichtigen Filme 
der späten 20er und der 30er Jahre sind somit 
vorhanden. 

Nebst der SAFU produzierte auch  
der Verein Schweizerisches Schul- und  
Volkskino (SSVK) Schulfilme.  
Was für eine Motivation steckte dahinter? 
berufung. diese Arbeitsgemeinschaften waren 
in der Kinoreformbewegung verankert. eine 

bewegung, die zu beginn des 20. Jahrhunderts 
aus den sittlichkeitsvereinen heraus entstand 
und vor allem von deutschland und Frankreich 
ausgehend den schundfilm in den Kinos zu 
verhindern versuchte. Zugleich fanden einige 
reformer, dass der Film eigentlich ein gutes 
medium für den unterricht sei, wenn die bilder 
nur in der richtigen Form und am geeigneten 
ort gezeigt würden. 

Weg vom Kino, hin zur Schulsituation war 
demnach die Devise. Wie aber kamen diese 
Filme zur Aufführung, bzw. wurden die Lehr-
personen im Umgang damit ausgebildet? 
man muss wissen, dass im schulfilmbereich 
sich der 16mmFilm durchsetzte, da nicht 
brennbar und von den Apparaturen her leich
ter einsetzbar. die sAFu beispielsweise bot 
Kurse an. Ziel war es, mindestens eine lehr
person pro schule in der bedienung der geräte 
auszubilden. diesbezüglich leistete basel 
stadt Pionierarbeit, indem die behörden die 
schulen systematisch mit Apparaten ausstat
teten und die lehrer in der handhabung aus
gebildet wurden. das war aber eine Ausnah
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Schulfilmbeispiel
Auf der Website von memoriav 
können sie den sAFuschulfilm 
die lachmöwe (1930) von  
ernst rüst entdecken: 
www.memoriav.ch/bulletin16

d o s s i e r  b i l d u n g  u n d  F o r s c h u n g

< dr. des. Anita gertiser an ihrem Arbeitsplatz in Zürich.
 Foto: laurent bauman, memoriav

schüler über das Wissen verfügen, um die 
 einzelheiten im Film zu verstehen. um zu 
 kontrollieren, ob sie das ganze verstanden 
hatten, mussten sie zuletzt einen Aufsatz 
schreiben.
 
Hat sich seither etwas geändert? 
heute ist es insofern anders, als dass dem Film 
die ganze rolle zu kommt. er zeigt und vermit
telt. man schiebt die Kassette rein et voilà, wie 
es die mitarbeiterin einer Zürcher mediothek 
einmal formulierte. das liegt daran, dass dem 
lehrpersonal das nötige Wissen, wie das 
 medium funktioniert, fehlt. 

Dieser unkritische Umgang mit  
dem Medium Film ist aber auch in den 
 Anfängen des Schulfilms zu finden.  
Gab es keine Initiativen dies zu ändern? 
doch, mit der etablierung des Fernsehens in 
der 1950er Jahren. bei der sAFu und ssvK war 
man sich der Konkurrenz bewusst und wollte 
auch mit dem Fernsehen zusammenarbeiten. 
sie hatten erkannt, dass mit dem neuen me
dium die Kontrolle hinfällig wurde. Jugendli
che hatten gelegenheit, zu hause auch solche 
Filme zu sehen, die für sie nicht besonders 
 geeignet waren. die kantonalen gesetzge
bungen wurden somit in bezug auf den Film
schutz der Jugendlichen durchbrochen. 

Wie meinen Sie das? 
die medienvielfalt und der vereinfachte Zu
gang auf bewegte bilder liess das traditionelle 
lehrfilmprinzip obsolet werden. Am Anfang 
versuchte man das medium den nutzern anzu
passen. da der Kinogang für schüler (bis 16 
Jahren) verboten war, konnte man die medi
ennutzung und deren inhalte kontrollieren. 
der heutige gebrauch von bewegten bildern 
hingegen ist inflationär: Youtube, Filme auf 
dem handy, onlineArtikel mit clip. es ist wahr
scheinlich nicht übertrieben zu behaupten, 
dass heute die meisten Kinder bis zum Kinder
garten mehr Zeit vor dem Fernseher verbringen 
als auf dem spielplatz. das heisst, dass ein 
grosser teil ihrer sozialisation über die me
dien stattfindet. medien sind so ein wichtiger 
teil im Alltag geworden; aber das lesen von 
bewegten bildern muss man sich immer noch 
autodidaktisch erlernen. ich glaube, das hängt 
ganz stark mit der Wertung zusammen, die  
die Kinoreformbewegung den bewegten (fiktio
nalen) bildern gegeben hat. 

me. der ssvK wiederum, der vor allem länd
liche gebiete bediente, stellte operateure und 
Projektoren zur verfügung. 

Und was war die für den Unterricht  
richtige Form dieser Filme? 
es waren dokumentarische Filmbeiträge, die 
auf die verwendung im Klassenunterricht, also 
als teil der stoffvermittlung, umgearbeitet wur
den. die Filme wurden in themenblöcke unter
teilt, die einzelne Aspekte des zu vermitteln
den stoffes illustrierten. dazu wurden die er
klärenden Zwischentitel rausgeschnitten und 
durch Kapitelüberschriften ersetzt. Auch in der 
gestaltung sollte auf filmische darstellungs
mittel verzichtet werden. lehrfilme zeichnen 
sich daher durch statische Kameraeinstel
lungen aus. die Kontextualisierung war Aufga
be der lehrperson. Zum beispiel beim thema 
tiere war der typische Ablauf: nahrungssuche, 
nestbau und Aufzucht der Jungen. der Akt der 
reproduktion wurde natürlich ausgeschlos
sen. der Film veranschaulichte, was im Wort
unterricht erarbeitet wurde. bestehende Filme 
von Produktionshäusern wie gaumont oder 
Pathé etwa wurden für die schweizerischen 
bedürfnisse bzw. verhältnisse umgeschnitten 
und der hiesigen vermittlungspraxis ange
passt. 

Welche Funktion übernahm der Film  
im Unterricht?
Für die befürworter war der Film das Anschau
ungsmedium im sinne von Pestalozzis lehre, 
dem Abc der Anschauung. Pestalozzi taucht in 
diesem Kontext übrigens immer wieder auf. 
der basler sekundarschullehrer gottlieb imhof 
und der damalige leiter der sAFu ernst rüst, 
die im laufe der 1920er Jahre rund 200 doku
mentarische Filme umgeschnitten und einige 
schulfilme produziert haben, setzten dieses 
pädagogischdidaktische grundprinzip im  
Filmunterricht um. beim sAFuFilm die lach
möwe (1930) von ernst rüst zum beispiel gibt 
es unterlagen, wie ein solcher unterricht 
 konzipiert war. Zuerst baute der lehrer eine 
 erwartungshaltung auf, indem er das vorwis
sen der schüler aktivierte, auf einem spazier
gang am see etwa. danach kam der Film zuerst 
unkommentiert zur vorführung. im Wortunter
richt wurde dann auf einzelne Aspekte genauer 
eingegangen und so der eigentliche stoff erar
beitet. schliesslich wurde der Film nochmals 
 gezeigt; nun sollten die schülerinnen und 
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google und andere internetsuchmaschinen 
 erschliessen längst auch audiovisuelle Quel
len – und dies mit immer ausgeklügelteren 
 methoden. Aber wie sieht es mit den Kontext
informationen zu den gefundenen doku
menten aus? metadaten sind für eine kritische 
bewertung der gefundenen Quellen unerläss
lich. eine zweite schwierigkeit bei der recher
che im internet besteht im «elektronischen 
tunnelblick»: suchmaschinen indexieren nur, 
was auch im internet erschlossen wurde! Aber 
wie kommen wir an Quellen, die nicht in digi
taler Form vorhanden sind? ein praktisches 
hilfsmittel für die recherche von audiovi
suellen Quellen ist die datenbank memobase. 
sie liefert zwar keine fixfertigen unterrichts
materialien, dafür aber die metadaten sowie 
den Archivort von rund 250 000 historischen 
ton und bilddokumenten. sozusagen, das 
rohmaterial für einen spannenden unterricht.

Die Suche mit Memobase
Wie und wo findet man zum beispiel einen 
Filmbeitrag über die genfer indochinakonfe
renz vom 30. April 1954? und wie kommt dieses 
dokument ins Klassenzimmer? das beispiel ist 
nicht zufällig. es bezieht sich auf einen Work
shopbeitrag von hans utz, der am memoriav
Kolloquium 2008 in Aarau vorführte, wie man 
filmische Quellen mit gewinn im geschichts
unterricht einbringen kann.*

der metadatenkatalog memobase ist über die 
Adresse www.memoriav.ch rubrik «memo
base» zugänglich. die datenbank erlaubt eine 
suche auf drei verschiedenen ebenen: 1) eine 
einfache suche, 2) eine erweiterte suche oder 
3) mit der speziellen Funktion des «blät
terns».
1) die einfache suche lehnt sich an das «goo
glePrinzip» an und dient benutzern ohne spe

audioVisuEllE quEllEn  
Für dEn untErricht
Im Unterricht eingesetzt, können historische Ton- und Bilddokumente 
einen kritischen Umgang mit audiovisuellen Quellen fördern. Nur,  
wie kommt man an das für den Unterricht relevante Material heran? 
Eine kurze Anleitung im Umgang mit Memobase, der Datenbank von 
Memoriav. 

zielle suchstrategie. eine solche Abfrage über 
alle möglichen Felder der datenbank erzielt oft 
eine grosse und unscharfe trefferzahl. Wenn 
wir nun in unserem beispiel zur indochina
konferenz von 1954 mit dem stichwort «Konfe
renz» eine einfache suche absetzen, erhalten 
wir 3840 treffer, zum begriff «indochina» fin
den wir immer noch 38 treffer. da wir bereits 
genau wissen, was wir suchen, bietet sich die 
erweiterte suche geradezu an.
2) die erweiterte suche erlaubt es dem spezia
lisierten benutzer, seine suche einer spezi
fischen suchstrategie anzupassen. hier kann 
nach Zeitraum, nach Art der Quellen, nach 
 bestand und vielem mehr eingegrenzt wer
den. in unserem beispiel können wir also  
die suche auf das Jahr 1954 eingrenzen. Wir 
öffnen dazu die expertensuche und fügen das 
Feld «datum» hinzu. nun geben wir das Jahr 
1954 ein und im suchfeld «über alle Felder» 
das stichwort «Konferenz». eine weitere mög
lichkeit wäre, die «sucheinschränkung» zu 
 benutzen. Wir beschränken also unsere suche 
auf die sammlung «schweizer Filmwochen
schau, 1940–1975». somit erhalten wir nur 
treffer aus diesem bestand, mit dem stichwort 
«indochina» genau 12 treffer.
3) mit der Funktion «blättern» kann der benut
zer einen bestand auswählen, um darin wie in 
einem Zettelkatalog zu stöbern. 

Vom Archiv ins Klassenzimmer?
ein grossteil des audiovisuellen Kulturgutes 
ist nicht als online zugängliches File vorhan
den, deshalb stellt sich stets auch die Frage, 
wie man an das gewünschte audiovisuelle 
dokument herankommt?
in unserem beispiel liefert uns die detailan
sicht die nötigen informationen: das doku
ment wird im videoformat betacam digital im 
schweizerischen bundesarchiv (bAr) auf
bewahrt. Für dokumente, die sich im bAr 
 befinden, bietet memobase eine indirekte 
 bestellfunktion an. indirekt deshalb, da der 
bestelltalon ausgedruckt werden und im bAr 
abgegeben werden muss. der beitrag kann 
dann im lesesaal des bAr visioniert werden 
und falls das dokument nun für den unterricht 
eingesetzt werden soll, kann davon im bAr 
eine vhsKopie erstellt werden.

* siehe Artikel von hans utz in: colloque memoriav 
Kolloquium 2008: bilder und töne entziffern – des 
images et des sons à déchiffrer, baden 2009.

reto müller 
memoriAv

Frei nach Albert Anker …
illustration: lulo tognola, grono

>
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l’écolE,  
lEs médias  
Et un liVrE dE 
poésiEs 
allEmandEs
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c’est avec un mélange d’incrédulité et de nos
talgie que, bien des années après le décès de 
mon grandpère, je me plongeai dans un vieux 
livre d’école dont il avait eu l’usage pour ses 
cours dans le secondaire, du début des an
nées cinquante à la fin des années soixante
dix. recouvert de papier kraft exactement plié, 
le recueil fort de 350 pages jaunies par le 
temps – mais en parfait état – contenait des 
poésies allemandes d’Angelus silesius à trakl 
en passant par Klopstock, Keller, l’inénarrable 
goethe, schiller, hölderlin, george, rilke et 
bien d’autres. les pages se distinguaient par 
une présentation à tout le moins sobre: le nom 
du poète, le titre, et le poème, le tout en alle
mand, sans traduction ni notes explicatives 
pour les mots difficiles. Pour le reste: ni titre 
de recueil, ni biographies des auteurs, pas de 
photos, colifichets ou reproductions d’aucune 
sorte. Je m’imagine ainsi que les élèves durent 
travailler ayant eu devant eux le texte nu et, 
audessus d’eux, la seule voix du professeur. 
me remémorant les passionnantes heures 
passées, tout enfant, avec le même grandpère 
à lire l’histoire de suisse, les contes de vol
taire ou les vers de baudelaire, je n’ai aucun 
doute sur l’enseignement captivant autant 
que rigoureux – bien que peutêtre, à nos yeux, 
désuet – qui a dû être le sien. chaque élève à 
peu près normalement doué d’imagination a 
dû voir défiler devant lui les petits palais clas
siques weimariens ou les méandres souabes 
du neckar. Partant de là, je me demande com
ment j’ai pu en arriver, quelque cinquante ans 
plus tard, alors fraîchement nommé professeur 
de gymnase, à discuter avec mes élèves si  
les dernières heures de l’année allaient être 
consacrées à regarder Tais-toi, Ocean’s Eleven, 
Bend it like Beckham, ou Johnny English. de 
toute évidence, il s’était passé quelque chose 
dans l’intervalle que l’on qualifiera sans trop 
prendre de risque d’énorme.

l’audiovisuel en classe n’a pas remplacé le 
 livre de poésies. Aussi longtemps que l’école 
existera, il ne le remplacera pas. les médias 
coexistent en classe comme ils coexistent 
dans notre société. la télévision n’a pas plus 
tué la radio que la photographie la peinture, ni 
le cinéma le théâtre ou internet la télévision. 
en classe, c’est donc une question de bon 
sens et de mesure – même si, dans l’appré
ciation des images, entre le professeur et ses 
élèves, il y a le plus souvent deux poids et deux 
mesures. les lignes de tensions qui grèvent la 
pacifique coexistence des médias sont claire
ment identifiables aux réactions des élèves 
selon qu’on leur annonce la lecture d’un livre 
ou la projection d’un film. des soupirs las, des 
moues réprobatrices, des lenteurs ennuyées 
et des petits airs horripilés accueillent le fati
dique – mais inévitable –: «ouvrez vos livres à 
la page...» lorsqu’en revanche, on arrive en 
classe secouant les clés de l’armoire télé, ou 
que l’on achoppe sur le seuil de la classe en 
poussant le dit meuble télé, ou, plus simple
ment, que l’on entre télécommande en main, 
on est sûr de créer l’événement: les mines 
s’affûtent, les regards s’aiguisent, la tension 
est à son comble; au dernier rang laura et sté
phanie se regardent en se faisant des petits 
 signes complices, mais – pour une fois – silen
cieux. il s’agit, bien entendu, de ménager ses 
effets, mais pour un instant on est sûr d’attirer 
à soi – et à moindre coût – toute l’attention de 
ses élèves et de devenir l’objet de toutes les 
interrogations ainsi que des spéculations les 
plus folles: «Qu’allonsnous voir? Qu’allons
nous faire? J’espère que c’est un film. J’espère 
que ce sera cool.» le cas échéant, la déception 
est à la hauteur des attentes. lorsque l’on 
n’est pas sûr de son coup, il vaut alors mieux 
prévenir: «Attention, matériel pédagogique 
ennuyeux!» sinon, il n’y a pas à s’inquiéter:  
on se refait une réputation en un rien.

l’écolE,  
lEs médias  

Et un liVrE dE 
poésiEs 

allEmandEs
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or si les élèves, en aval, se demandent ce que 
l’on va leur déballer, le professeur, en amont, 
a déjà passé de longues heures à méditer sur 
ce qu’il allait faire ou montrer et surtout, quel 
pédagogique bénéfice il allait pouvoir en tirer. 
en gros, l’éventail des variétés d’usage de 
l’audiovisuel en classe va des projections for
tement intégrées dans l’ordre des matières du 
cours, jusqu’au remplissage pur et simple de 
quelques heures en fin d’année. Pour le pre
mier cas: comment le professeur d’histoire 
évoqueraittil la shoah sans montrer Nuit et 
brouillard? Peuton décemment lire Cyrano de 
Bergerac en cours de français sans montrer 
l’incontournable depardieu dans le rôle du 
poète amoureux au nez péninsulaire? et le pro
fesseur d’anglais n’estil pas tenu d’une ma
nière ou d’une autre de faire voir à ses élèves 
Dead poets society? il y a donc bien des cours 
où l’audiovisuel entre de plainpied dans 
l’enseignement – en tout cas gymnasial – et  
y trouve une place naturelle; cela sans parler 
des usages plus restreints et plus ciblés: faire 
entendre l’Appel du 18 Juin – même sur une 
mauvaise radio, ou justement sur une mau
vaise radio – c’est autre chose que de le lire. 
dans l’apprentissage des langues également, 
commenter, étudier et disséquer quelques 
scènes de dialogues peut s’avérer très fructu
eux, comme de décrire par oral ou par écrit 
dans une langue étrangère les trois à cinq mi
nutes auxquelles on vient d’assister. en revan
che dans le second cas, on peut se demander 
si le lien entre le cours de physique et Apollo 
XIII n’est pas quelque peu lâche, tout comme 
celui du cours de géographie avec The Day 
 after tomorrow. c’est que, particulièrement 
dans les heures de fin d’année, les élèves vous 
réclament un film à cor et à cri, tandis que, 
dans la salle des maîtres, on se démène afin 
de trouver le programme d’occupation le 
moins ringard possible. il s’agit ici, à propre
ment parler, d’un usage récréatif, même si tout 
le monde sait que la récréation a lieu entre et 
non pendant les cours.

ceci dit, l’inflation de l’usage non coordonné 
des divers médias en cours pose une question 
de fond. l’école vit avec son temps et si 
l’enseignement de la lecture et de l’écriture, 
des sciences et des langues reste bien enten
du fondamental, il faut se demander à quel 
monde il appartient à l’école de préparer les 
élèves. doiton laisser la responsabilité de 
l’introduction dans le monde des images à des 
professeurs formés tout d’abord pour ensei
gner des matières littéraires ou scientifiques 
sans rapport avec le phénomène même que 
constituent les médias? Fautil laisser au bon 
vouloir des uns et des autres d’utiliser notam
ment l’audiovisuel selon des besoins parfois 
didactiques, parfois récréatifs? si le but est 
bien de former les élèves aux «humanités» au 
sens le plus large, ainsi que de leur donner  
les clés nécessaires à comprendre le monde 
dans lequel ils vivent afin qu’ils puissent eux
mêmes y trouver leur place, il faudra bien leur 
enseigner d’une manière ou d’une autre à 
 décoder et à comprendre le flux d’images et 
d’informations, que tout autour de la planète 
nos petits ordinateurs compulsent en perma
nence. ne devraiton pas, alors, rassembler de 
manière concertée les efforts des professeurs 
présentant, selon la saison, un film ou l’autre 
en une branche nouvelle où l’on pourrait étu
dier les classiques du cinéma d’une part et les 
excroissances multiples des subcultures inter
net de l’autre – qu’il s’agisse de Facebook, 
myspace, Youtube, des «reality shows» ou de 
la perpétuelle déferlante hollywoodienne et 
autres mtv? ceci dit, ce monde d’image et de 
bruits ne se comprend luimême qu’à partir  
de l’histoire même des sciences et de la litté
rature. c’est donc une question de bon sens et 
de mesure. la place de l’audiovisuel et des 
nouveaux médias en classe demande à être 
mieux définie. et pour le reste, donnonsnous 
le temps de méditer l’art poétique de boileau, 
les théorèmes de Pythagore ou l’invention de 
gutenberg ... en attendant que le jour peut
être vienne où je saurai à mon tour les ensei
gner avec la passion et la patience du didac
ticien aguerri, dispensant les cours d’alle
mand les plus captivants sans autre support 
qu’un livre de poésies, sans illustrations ni 
dvd ajouté.

slAven WAelti

d o s s i e r  é d u c A t i o n  e t  r e c h e r c h e

slaven Waelti (*1976), études 
de philosophie et de littérature 
à l’université de bâle, où il est 
devenu dès 2004 assistant en 
littérature française. depuis 
2007, ses recherches de thèse 
de doctorat sur la réception 
française de nietzsche – notam
ment par Pierre Klossowski – 
l’ont amené à travailler à Paris 
et à berlin. entre 2004 et 2005, 
il a travaillé au «gymnasium am 
münsterplatz» à bâle.
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1980 brachen in der schweiz Jugendunruhen 
aus. insbesondere die städte Zürich, basel, 
bern und lausanne waren brennpunkte der 
sogenannten «80erbewegung». Presse, vor 
allem aber auch tvbilder von gewalttätigen 
Auseinandersetzungen mit der Polizei dürften 
vielen in erinnerung geblieben sein. in wei 
ten Kreisen der Öffentlichkeit standen die 
 bewegten nicht für inhalte, sondern galten  
als jugendliche chaoten. strassenschlachten, 
hausbesetzungen und slogans wie «nieder 
mit den Alpen, freie sicht aufs mittelmeer» 
schienen vermeintlich sinnloser und destruk
tiver unfug zu sein, gänzlich unpolitischer Art.

Medienpolitische Dimension
im rückblick zeichnet sich hingegen ab, dass 
die bewegung mit ihrer opposition gegen die 
ökonomische rationalisierung und verwal
tungstechnische Funktionalisierung des urba
nen raumes – und der in ihm lebenden men
schen – durchaus als politisch brisant gelten 
muss. Autonome Jugendzentren, hausbeset

Videos der 1980er-Bewegung:  
ein Forschungsprojekt  
zur kulturgeschichte des  
politischen in der schweiz
Der politischen Rolle von Bildern geht ein aktuelles Forschungsprojekt in Kultur-
geschichte nach, unter anderem anhand von Videodokumenten der 1980er-
 Bewegung als Quellenmaterial.  
Traduction française sur www.memoriav.ch/bulletin16

zungen und alternative Kulturorte bildeten 
brennpunkte des geschehens. doch erschöpf
te sich die bewegung nicht darin allein. der 
Konflikt hatte auch eine ausgeprägt medien
politische dimension. teile der Presse wurden 
von der bewegung als parteiisch und reaktio
när kritisiert, dem Fernsehen standen viele 
grundsätzlich kritisch gegenüber. dennoch 
wurden die medien auch als Plattform genutzt. 
ein bekanntes beispiel ist das Aktivisten«ehe
paar» hans und Anna müller, das in der dis
kussionssendung CH-Magazin des schweizer 
Fernsehens drs die öffentliche meinung ge
genüber der bewegung persiflierte. es blieb 
 jedoch nicht bei solchen Provokationen. teile 
der bewegung verfolgten die idee einer soge
nannten «gegenöffentlichkeit», um das, was 
als hegemonie der massenmedien über die 
Wirklichkeitsdarstellung wahrgenommen wur
de, aufzubrechen. so entstanden etwa alter
native Zeitschriften wie der Eisbrecher in Zü
rich oder der Drahtzieher in bern. Zur eigent
lichen ikone der bewegung wurde jedoch kein 

dominiQue rudin
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druckerzeugnis, keine Fotografie und kein 
Flugblatt, sondern das video Züri brännt.

Zwischen Dokumentation und Agitation
einen wesentlichen teil der überlieferten Quel
len der bewegung bilden videos, meist produ
ziert von videokollektiven, die der bewegung 
nahestanden. die Aktivistinnen und Aktivisten 
pflegten regen, auch internationalen, Aus
tausch. hierbei spielte die diskussion um 
 inhaltliche und formale Abgrenzungsmöglich
keiten von hollywood und tvProduktionen 
eine wichtige rolle; nicht zuletzt aufgrund der 
verfügbaren infrastruktur und mittel; dabei 
wurde aus der not eine tugend gemacht.
versteht man diese videos als Produktionen 
im spannungsfeld zwischen dokumentation 
und Agitation, zwischen fantasievollen erzäh
lungen und konkretem handlungswillen, lau
tet die zentrale Frage nicht, ob das, was gezeigt 
wird, historisch «wahr» oder «falsch» ist. der 
Fokus richtet sich vielmehr auf die tatsache, 
dass wir in diesen Artefakten einer verschrän
kung von politischer bewegung und künstle
rischem Ausdruck begegnen. dem Film haftet 
spätestens seit sergej eisenstein der nimbus 
des bevorzugten mediums der sozialen utopie 
an. Wie wurden also in den videos der 80er
bewegung politische haltungen dargestellt? 
Wie verhalten sich die audiovisuelle inszenie
rung der bewegung und deren gesellschaft
lichen entwürfe zueinander? Wurde nach  
einer spezifischen politischen Ästhetik dieser 
videos gesucht, die als einspruch gegen ein
gespielte, alltägliche Wahrnehmungsmuster 
verstanden werden kann? genau hier liegt  
die historische bedeutung dieser Quellen: in 
ihren verfahren zur erzeugung von evidenz, 
 ihrer audiovisuellen Argumentationsweise. 
Wie wurden Aussagen, inhalte und themen 
audiovisuell (also in bild, text, geräuschen, 
sprache, musik) so konfiguriert, dass ihre 
 darstellungsweise dem Publikum einsichtig, 
wahrhaftig oder legitim erschien? einem Publi
kum wohlgemerkt, das sich meist aus darge
stellten und darstellenden zusammensetzte, 
da die videos meist innerhalb der bewegung 
verblieben.

Geschichte/Medialität
ein blick auf die Quellen der 80erbewegung in 
der schweiz zeigt, dass einheitliche Antworten 
auf die obigen Fragen schwer zu finden sind. 
Zum einen verzeichnet das schweizerische 

sozialarchiv über hundert videos, die sich for
mal und inhaltlich sehr unterscheiden. Zum 
anderen ist die bewegung an sich – aufgrund 
ihrer geografischen, sozialen und organisato
rischen heterogenität – schwer zu fassen. die
se Konstellation legt aber die these nahe, dass 
die videos eine rolle dabei gespielt haben 
könnten, die bewegung als vorstellung einer 
entität zu konstituieren. unterschiede in her
kunft, Ausbildungsstand, interessen, Zielen 
usw. wären demnach mit ihrer hilfe relativiert, 
d.h. die individuelle vielfalt des historischen 
erlebens zu einer objektivierten einheit im 
videobild transformiert worden. Allerdings 
wird damit den videos die spezifische Funk
tion eines Katalysators für die Konstituierung 
der bewegung zugesprochen, was schwer 
nachzuweisen sein dürfte. Anderen einflüs
sen – nicht zuletzt jenen von Presse, tv und 
den unterschiedlichen versammlungsformen 
auf der strasse und in lokalitäten – muss 
 genauso rechnung getragen werden. es be
darf noch eingehender Forschung, um zur 
 bewegungsformierung gefestigte historische 
Aussagen machen zu können.
Als gesichert darf jedoch gelten, dass die 
 videos eine besondere rolle darin spielen, die 
80erbewegung der schweiz historisch zu un
tersuchen. medien bestimmen, was jeweils als 
vergangenes vorgefunden wird, und beeinflus
sen die Art und Weise, wie und was darüber 
ausgesagt werden kann. das aktuelle interes
se der geschichtsforschung für vorgänge der 
in und exklusion, für ephemere und/oder 
randständige soziale gruppen sowie für die 
soziopolitische bedeutung der medien kon
vergiert hier mit einer guten verfügbarkeit 
audiovisueller Quellen. deren spezifische 
Qualitäten für die historische Forschung he
rauszuarbeiten, ist eine anstehende Aufgabe, 
die im interdisziplinären rahmen angegangen 
werden muss. nicht dass mit dieser Quellen
gattung ein «einfacherer», «direkter» Zugang 
zur geschichte gewonnen würde. Aber die Zu
gangsmöglichkeiten und Perspektiven auf die 
vergangenheit können differenzierter erfolgen 
und nehmen den medialen Wandel ernst, der 
mit einer vielfalt an Zeitzeugnissen in bild und 
ton dokumentiert wird. nicht zuletzt dann, 
wenn diese Quellen Ausdruck von Alteritäten 
innerhalb einer gesellschaft sind, wie im Falle 
der diskutierten videos, kann es sich nur loh
nen, über deren herausforderung des beste
henden nachzudenken und zu forschen.

dominique rudin schreibt eine 
doktorarbeit im rahmen des 
 nationalen Forschungspojekts 
eikones – Bildkritik/iconic 
 critisism an der universität 
basel. er befasst sich in seiner 
kulturhistorischen Arbeit  
mit audiovisuellen Quellen und 
evidenzfigurationen des 
 historischen.

d o s s i e r  b i l d u n g  u n d  F o r s c h u n g

< videostill aus «Züri brännt» (1980).
 Foto: videoladen, Zürich

video uf de gass: selbstbezügliche 
 beobachtungssituationen als visualisie
rung reflektierter medienarbeit, 1979. 

Züri brännt: bezugnahme auf «1968». 
 Pressefotografie von rudi dutschke  
(1940–1979) überblendet mit einem 
 Zürcher strassenzug.
beide Fotos: videoladen, Zürich
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«audioVisuEllE quEllEn  
ZählEn Zum BEstEn, was man 
sich als ausstEllungsmachEr 
wünschEn kann»
Als Peter Jezler 1997 sein Amt als Direktor des Historischen Museums Bern antrat, 
war das zweitgrösste historische Museum der Schweiz eine leicht verstaubte Insti-
tution, die in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wurde. Mit erfolgreichen 
Ausstellungen wie «Bildersturm – Wahnsinn oder Gottes Wille?» (2000/2001), 
 «Albert Einstein» (2005/2006) oder «Karl der Kühne» (2008) erhielten Jezler und 
sein Team weit über die Landesgrenzen hinaus Anerkennung. Die «Frankfurter 
 Allgemeine Zeitung» lobte die Präsentation von Karl dem Kühnen mit den Worten 
«eine phantastische Ausstellung, die schönste seit Jahren».
Auf dem Höhepunkt seines Erfolgs hat Peter Jezler (55) das Historische Museum 
verlassen und amtet nun seit dem 1. September 2009 als Direktor der Hochschule 
für Gestaltung und Kunst in Basel. In diesem Interview blickt er auf seine Zeit  
als Museumsleiter und Ausstellungsmacher zurück und geht näher auf den Wert 
audiovisueller Quellen ein.

interview: Franco messerli  
srg ssr idée suisse
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Sie haben in Zürich Kunst- und Kirchen-
geschichte sowie ältere deutsche Literatur 
studiert. Wie sind Sie Direktor des 
 Historischen Museums Bern geworden?
Als leiter von Kulturreisen habe ich schon 
 während des studiums viele museen europas 
besucht und gelernt, welche Ausstellungen 
funktionieren und welche nicht. meine Frau 
wurde in Zürich die erste Konservatorin des 
 Jacobsmuseums zur Kulturgeschichte des 
 Kaffees. gemeinsam durften wir die eröff
nungsausstellung einrichten. darauf ging es 
aufwärts bis zur ersten grossausstellung 
 «himmel, hölle, Fegefeuer» 1994 im schwei
zerischen landesmuseum und in Köln. sie  
gab den Ausschlag für meine Wahl in bern.

Memoriav unterstützt die Archivierung  
und Indexierung von Archimob. Wieso hat 
 gerade das Historische Museum Bern  
und nicht ein Archiv den Originalbestand 
dieses Oral-History-Projektes mit Zeitzeugen 
des Zweiten Weltkriegs erworben?
das historische museum bern besitzt vom 
ende des 18. Jahrhunderts den reinhart 
Zyklus, 127 gemälde von namentlich be
kannten Paaren und gruppen in ländlicher 
tracht. erstmals wird damit die breite bevöl
kerung aus allen teilen der schweiz bildlich 
dokumentiert. das Archimobmaterial ist so
zusagen das moderne gegenstück dazu, wenn 
auch nicht auf leinwand, sondern auf video, 
und bereichert um die Augenzeugenberichte 
zur schweiz im Zweiten Weltkrieg. nachdem 
sich kein Archiv der Konservierung dieses ein
zigartigen Quellenmaterials annehmen wollte, 
haben wir die Aufgabe übernommen.

Welchen Wert haben audiovisuelle Quellen 
für historische Museen?
sie zählen zum besten, was man sich als Aus
stellungsmacher wünschen kann. schauen sie 
sich das Archimobmaterial an: es zeigt die 
 interviewten Personen in ihrer natürlichen 
 gestik und Kleidung, konserviert ihre sprache, 
gewährt einblick in ihre stuben und dokumen
tiert damit sachgüter unserer Alltagskultur. 
Kurz, die 555 mehrstündigen interviews zeigen 
neben der erinnerung an die epoche des Zwei
ten Weltkriegs auch eine momentaufnahme 
der lebensform im Zeitpunkt der Aufnahmen. 
 Zudem sind die interviews nicht nur für die 
 Forschung interessant, sondern auch einem 
breiten Publikum unmittelbar zugänglich.

Wie sind Sie bei der Auswahl von audiovi-
suellen Quellen für die sehr erfolgreiche Aus-
stellung über Albert Einstein vorgegangen?
Anne schmidt, raphael barbier und ich als 
Ausstellungsmacher legten innerhalb der Aus
stellungsdramaturgie standorte und themen 
der Kurzfilme zur Weltgeschichte fest. Auf der 
suche nach historischem Filmmaterial in new 
York, hiroshima und berlin stiess ich auf die 
historischen dokumentarfilme von irmgard 
von zur mühlen. Was dann folgte, war ein Ab
gleichen von unseren illustrationswünschen 
und dem material, das irmgard bereitstellen 
konnte. eine besondere herausforderung war, 
dass in der Ausstellung die meisten Filme 
stumm sein mussten und der emotionale Aus
druck nur über den schnitt und die knappen 
textzeilen zu erfolgen hatte. ein ausserordent
licher glücksfall führte Anne über eine Wg
 bekanntschaft an stefany Asker, deren vater  
in Princeton einsteins steuerberater war und 
der zwei bisher unveröffentlichte 8mmFilme 
von einstein gedreht hatte.

Was für audiovisuelle Hilfsmittel haben Sie 
bei der aktuellen Ausstellung über die Kunst 
der Kelten (bis 18. Oktober 2009) verwendet?
das hauptproblem der keltischen Kunst be
steht darin, dass viele ornamente sehr klein 
und in ihrer komplexen struktur schwer lesbar 
sind. die visualisierungen sollen die orna
mentik klären, d.h. eine Anleitung zum sehen 
bieten und das Publikum auf die betrachtung 
der originale vorbereiten. dazu haben wir den 
sechs Kabinetten je ein kleines «Kino» mit drei 
gekoppelten bildschirmen vorgespannt. bei 
einer Auflösung von 3840 Pixeln gleitet das 
Auge in ruhigen Fahrten über die ornamente. 
soll ein detail, etwa eine lotosblüte, in einem 
muster hervorgehoben werden, erscheint sie 
in Farbe, der rest fällt in schwarzWeiss ab.

Ich stelle Ihnen jetzt eine «unmögliche» 
 Frage. Nehmen wir an, auf Youtube wäre eine 
kurze Handyfilmsequenz vom Tod Karl  
des Kühnen in der Schlacht von Nancy 1477 
 aufgetaucht. Welchen Stellenwert hätte 
dieses Dokument in der letztjährigen Ausstel-
lung über Karl den Kühnen gehabt?
Karl starb unerkannt im schlamm, seine leiche 
wurde von Wölfen angefressen und erst nach 
tagen aufgefunden. grundsätzlich würde eine 
solche sequenz die Ausstellungserzählung 
vervollständigen. ich habe jedoch stets ver

d o s s i e r  b i l d u n g  u n d  F o r s c h u n g

< Peter Jezler im sommer 2009 in seinem  
büro im historischen museum bern.

 Foto: Franco messerli, bern
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in der glasfassade des erweiterungsbaus des historischen museums bern  
spiegelt sich die rückseite des museums. das historische museum wurde nach 

 Plänen von André lambert 1892–1894 errichtet. der erweiterungsbau  
 «Kubus/titAn» stammt vom bieler Architekturbüro :mlzd. Foto: Franco messerli, bern

sucht, zwischen dem informationsgehalt und 
dem respekt vor der Würde einer Person ab
zuwägen. stünde die szene für das grauen, 
das den Krieg stets begleitet, wäre ich dabei, 
nicht aber wenn der voyeurismus dominierte.

Was unterscheidet einen erfolgreichen 
 Museumsdirektor von einem mittelmässigen, 
oder anders gefragt, was ist das Geheimnis 
einer spannenden Ausstellung?

den erfolg eines museumsdirektors wird man 
daran messen, was er mit seinen mitarbeiten
den zustande bringt. Als ich mein Amt angetre
ten habe, litt das museum unter lähmender 
Platznot und lagerte den überwiegenden teil 
der sammlung unter unhaltbaren depotbedin
gungen. oberstes Ziel war deshalb die rea
lisierung eines erweiterungsbaus und die 
 anständige Aufbewahrung des anvertrauten 
sammlungsguts. Weil das museum in der 
 Öffentlichkeit wenig wahrgenommen wurde, 
bestand kaum Aussicht auf einen baukredit. 
daher wählten wir folgende strategie: nicht 
jammern, sondern mit kreativen Ausstellungen 
zeigen, wie wertvoll unsere sammlung ist.  
das ganze Personal liess sich vom eifer 
 anstecken und half mit, den Qualitätsanspruch 
zu steigern.

nun steht der erweiterungsbau vor der vollen
dung, das sammlungsgut kann gut konserviert 
werden, und unsere Arbeit hat internationale 
Anerkennung gefunden. Ausschlaggebend 
 waren die Ausstellungen. hinter ihrem erfolg 
stehen eine breite bildung für die themen
wahl, erzählkunst, objektkenntnis, sinn für 
gestaltung und beherrschung der Ausstel
lungstechniken. ich hatte das glück, ein her
vorragendes team zusammenzuführen, das 
bereit war, meine vorstellungen als regisseur 
aufzunehmen und weiterzuentwickeln.

Nach zwölf Jahren verlassen Sie das 
 Historische Museum und amten  
ab 1. September 2009 als Direktor der Hoch-
schule für Gestaltung und Kunst in Basel.  
Was hat Sie zu diesem Wechsel bewogen?
die Zeit am historischen museum bern war 
grandios, aber in der mehrfachbelastung von 
unternehmensführung, Ausstellungskreation, 
itProgrammierung und Produktion der com
puteranimationen auch verzehrend. nach 
zwölf Jahren kann es geschehen, dass man bei 
seinem Aufsichtsorgan aufzulaufen beginnt. 
ich wollte das museum in guter erinnerung 
 verlassen und mit der inbetriebnahme des 
 erweiterungsbaus auf einem höhepunkt ab
schliessen. eine Kunsthochschule zu führen, 
ist mir eine hochwillkommene herausforde
rung. nun kann ich meine erfahrung auf die 
leitungsfunktion konzentrieren, bin von lauter 
kreativen menschen umgeben und will dafür 
sorgen, dass sie sich unter guten rahmen
bedingungen entfalten können.
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der Apparat in herbert george Wells’ roman 
«die Zeitmaschine» von 1895 ist ein gestell 
aus messing, elfenbein und nickel, mit  
röhren aus Quarz und einem ledernen sattel. 
den starthebel umgelegt, dann beginnt «mit 
einem dumpfen schlag» der höllenritt. Kra
chend und blitzend fährt der Forscher durch 
die Zeiten: «ein wirbelndes rauschen erfüllte 
meine ohren, und eine stumme verwirrung 
senkte sich auf meinen geist.» 

heute geht das komfortabler. und ganz digital. 
laptop, Kopfhörer, mP3recorder – damit 
 arbeitet eine gruppe Jugendlicher in einem 

o-ton Von dEn aliEns
Wie war das mit der ersten Mondlandung? Mit der ersten Technoparty? Mit der 
 ersten Freundin? «Zeitmaschine.TV» konfrontiert die ältere Generation mit den 
 Fragen der Jugendlichen von heute. In Kursen sammeln sie Zeitzeugenberichte  
und historische Bilder und montieren daraus Clips für ein Onlinearchiv – in ihrer 
Freizeit. Schwieriger als erwartet ist dagegen der Schritt in die Schulen.

Konferenzraum an diesem Julivormittag. 
draussen vor den Jalousien liegt die büro 
wüste von Zürich oerlikon, drinnen zeigt  
raffi, was er von seiner Zeitreise mitgebracht 
hat: ein interview mit seinem grossvater. der 
erzählt von damals, von der mondlandung am 
Fernsehen, von der «unvorstellbaren schub
kraft» der rakete und davon, wie sich bald 
 niemand mehr für die mondfahrer interes
sierte, «das leben ging ja weiter». Auch Janik 
war gestern unterwegs; er hat einen veteranen 
der street Parade über die Anfänge der tech
nobewegung befragt. das gespräch ist zwar im 
Kasten, doch es rauscht und kratzt dermassen, 

dAniel di  FAlco 
historiKer  
und redAKtor  
beim «bund»

sabrina beim Abhören der otöne.  
Projektarbeit in Zürich oerlikon,  
Juli 2009. 
Foto: www.zeitmaschine.tv
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liches dokument? unikat oder gedruckt? Kari
katur, inserat, Plakat oder Foto? inszeniert 
oder schnappschuss? Politische Propaganda 
oder kommerzielle Werbung? dann definieren 
sie die themen im bild. und erst nach diesem 
crashkurs in bildkunde beginnt die suche 
nach Zeitzeugen, die einen «persönlichen 
 bezug zum Abgebildeten» haben und eine 
 «interessante geschichte» dazu liefern kön
nen. Zur vorbereitung des interviews gibt es 
 einen Katalog mit musterfragen, der sicher
stellen soll, dass die Zeitzeugen nicht ins 
 dozieren geraten, ausserdem tipps für die 
technik («Achtet darauf, dass das Aufnahme
gerät nicht auf wackligem grund steht») und 
solchen für das gespräch («Fragt auch danach, 
was auf dem bild nicht zu sehen ist»).

Welt von gestern, Fragen von heute 
«natürlich arbeiten die Jugendlichen nicht mit 
verbrieften wissenschaftlichen methoden», 
sagt lüthi, der als Kursleiter und geschäfts
leiter des vereins amtiert: das onlinearchiv sei 
eher eine «spannende Plauderbox» als ein 
akademisch relevantes Werkzeug. trotzdem 
habe es einen historischen Wert. bisher war 
das internet vor allem das Wohnzimmer der 
Youtubegeneration – «Zeitmaschine.tv» soll 
auch die erinnerung der Älteren ins netz brin
gen. doch das unternehmen hat einen ande
ren Anspruch als die blosse nostalgie, die  
sich auf anderen, professioneller gemachten 
«oral history»Plattformen wie einestages.de 
oft breitmacht: «Wir konfrontieren die ältere 
generation mit den Fragen der Jungen», erklärt 
lüthi. «Für sie sind die erwachsenen mit ihren 
Jugenderfahrungen Aliens.» 

Was die Jugendlichen auf ihren Zeitreisen ler
nen, soll ihnen auch in der gegenwart nützen. 
damit meint lüthi nicht nur die Kenntnis der 
multimediasoftware. «die haben sie in zehn 
minuten kapiert. viel wichtiger sind die effi
ziente internetrecherche und die interview
technik.» denn auch wer sich für eine lehr
stelle bewerbe, müsse das interesse seines 
gegenübers wecken und sich verkaufen. tat
sächlich führt das pädagogische Konzept der 
Zeitmaschine eine lange liste von lerneffek
ten auf. da geht es um «sachkompetenz, 
 geschichte und politische bildung», «medien 
und methodenkompetenz», «Kommunika
tionskompetenz» und «narrative Kompetenz», 
aber auch um initiative und selbstverantwor

dass man kaum etwas versteht. und sabrinas 
draht zu einem michaelJacksonverrückten 
aus den 80er Jahren ist tot: seit sie ihn beim 
chatten nach seiner telefonnummer fragte, 
hat sie nichts mehr von ihm gehört.

Am Anfang ist das Bild
raffi kürzt die erinnerungen seines gross 
vaters auf zweieinhalb minuten, Janik putzt 
sein File mit dem Audioprogramm, und sabri
na muss sich einen neuen Zeitzeugen suchen. 
christian lüthi geht ihr dabei zur hand. der 
berner historiker, medienwissenschaftler und 
lehrer hat «Zeitmaschine.tv» auf die beine 
 gestellt. das ist zunächst die internetseite 
www.zeitmaschine.tv. hier sind die Zeitzeu
genberichte versammelt – ein multimediales 
Archiv, thematisch und chronologisch abruf
bar, wobei die erinnerungen mit historischem 
bildmaterial unterlegt und zu slideshows auf
bereitet sind. 

hinter der internetseite steht ein unterrichts
angebot, mit dem der verein Zeitmaschine.tv 
seit letztem herbst unterwegs ist: in bislang 
ein bis dreiwöchigen Kursen erarbeiten Ju
gendliche ab vierzehn Jahren als «redaktoren» 
die clips. dabei beginnt die Zeitreise mit einem 
bild: die Jugendlichen suchen sich in einer 
datenbank ihr einstiegsbild aus und unter
ziehen es mit hilfe eines Arbeitsblatts einer 
einfachen Quellenkritik: privates oder öffent

das internetportal zum multimedialen Archiv. Foto: www.zeitmaschine.tv
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tung. «die Jugendlichen müssen sich hinaus
lehnen, um ans Ziel zu kommen», meint lüthi. 
das gilt freilich auch für das Projekt selbst: in 
den schulen ist es auf unerwartete schwierig
keiten gestossen. «gerade an den gymnasien 
haben viele geschichtslehrer vorbehalte ge
genüber den neuen medien.» Zudem hätten 
die schulen zwar interesse, aber kaum erfah
rungen mit privaten unterrichtsangeboten. bis 
auf eine Projektwoche mit oberstufenschülern 
in einem solothurner Altersheim fanden die 
Kurse denn auch ausserhalb der schule statt, 
etwa in Ferienprogrammen in bern und Zürich. 
ein markt, der sich erst entwickelt.

mit anderen Worten: der markt, auf den die 
Zeitmaschine zielt, muss sich noch entwickeln. 
lüthi ist da zuversichtlich – angesichts der 
neuen Autonomie der schulleitungen und der 
globalbudgets, über die sie verfügen. derweil 
ist «Zeitmaschine.tv» schon im Ausland am 
start. viel verspricht sich lüthi von der Zusam
menarbeit mit dem Archiv der Jugendkulturen 
in berlin, einem verein, der sich mit seinen 

ausserschulischen bildungsangeboten bereits 
etabliert hat. doch eine sache bleibt auch dort 
utopisch: die reise in die Zukunft, so wie bei 
herbert george Wells. mit seinem heissen 
ofen landet der romanheld im Jahr 802 701.

d o s s i e r  b i l d u n g  u n d  F o r s c h u n g

Karam beim interview in  
der Alterspension st. Annahof, 
 solothurn. mai 2009. 
Foto: www.zeitmaschine.tv
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bücher, musik und Filme sind eine feine sa
che. sie unterhalten, zerstreuen oder lehren 
einen Wissenswertes und unnützes. bevor  
ein buch gedruckt, musik aufgenommen oder 
ein Film gedreht ist, brüten die Autoren, Kom
ponisten, Künstler, regisseure etc. zum teil 
 monate, manchmal jahrelang über ihren krea
tiven ideen, bis ihre Werke den letzten schliff 
erhalten haben und veröffentlicht werden 
 können. der druck der bücher, die herstellung 
von musik und Filmaufnahmen oder die Pres
sung von cds und dvds kostet zudem viel 
geld. bis beispielsweise eine cd im laden 
steht, haben die Künstler und Plattenfirmen 

urhEBErrEcht  
im klassEnZimmEr
Im Unterricht dürfen audiovisuelle Dokumente frei eingesetzt werden, ohne dass 
man rechtliche Komplikationen fürchten muss. Das ist die gute Nachricht. Die 
schlechte ist, dass es auch Schranken zu beachten gilt. Eine kleine Einführung  
ins schweizerische Urheberrecht.

sowie alle ihre helfer Zehntausende von Fran
ken ausgegeben. eine Filmproduktion kann 
sogar millionenbeträge verschlingen. bis vor 
rund 130 Jahren herrschte jedoch die Auffas
sung, wer die Zeit zum bücherschreiben oder 
zum Komponieren finde, der solle dies für 
gottes lohn tun – also gratis. erst 1883 trat in 
der schweiz das erste urheberrechtsgesetz 
(urg) in Kraft. es wurde zuletzt 1992 ersetzt 
und seither mehrmals überarbeitet. 

Die Regel: Der Urheber bestimmt
das urheberrechtsgesetz gibt dem urheber 
(z.b. Komponist, drehbuchautor oder schrift
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steller) das recht, alleine darüber zu bestim
men, ob jemand seine Werke (musikstück, 
Film, roman) verwenden darf (Art. 10 urg). 
 damit hat er auch die möglichkeit, für jede 
 verwendung seiner Werke geld zu verlangen 
und so seinen lebensunterhalt zu bestreiten.
Wenn der urheber alleine entscheiden darf, 
was mit seinem Werk geschieht und wer es zu 
welchen bedingungen nutzen darf, bedeutet 
dies also: der urheber darf alles, und alle 
 anderen dürfen erst einmal nichts. das ist die 
regel.
im Alltag wird es ziemlich umständlich, wenn 
man jedes mal erst den urheber anrufen  
muss, um zu fragen, ob man die cd zu hause 
anhören oder ob man in der schule seiten  
aus einem buch kopieren darf. deshalb hat 
der gesetzgeber mehrere Ausnahmen in  
das urheberrechtsgesetz geschrieben, welche 
dem urheber in seinem bestimmungsrecht 
grenzen setzen. 

Eine Ausnahme: der Schulgebrauch
der schulgebrauch stellt eine dieser Ausnah
men dar und wird in Artikel 19 Absatz 1 buch
stabe b urg definiert: «veröffentlichte Werke 
dürfen zum eigengebrauch verwendet werden. 
Als eigengebrauch gilt … jede Werkverwen
dung der lehrperson für den unterricht in der 
Klasse.» Als gegenleistung für diese gesetz
liche lizenz müssen die schulen den urhebern 
eine vergütung bezahlen (Art. 20 Abs. 2 urg). 
deshalb haben die schulen verträge mit der 
suissimAge abgeschlossen und bezahlen 
eine regelmässige entschädigung an diese 
verwertungsgesellschaft. die suissimAge 
 verteilt anschliessend das erhaltene geld, so 
dass die urheber für die nutzungen ihrer Werke 
in den schulen entschädigt werden.
Als schule gelten übrigens institutionen,  
wenn sie Aus oder Weiterbildung als haupt
zweck haben, also neben grundschulen bei
spielsweise auch universitäten und Fachhoch
schulen.

Wichtig zu wissen, ist also, dass die schule für 
eigene Werkverwendungen grundsätzlich eine 
gesetzliche lizenz besitzt. deswegen dürfen 
lehrer und schüler/studenten bei allen unter
richtsformen oder veranstaltungen, die teil 
des lehrplans sind und an denen ausschliess
lich schulangehörige teilnehmen, Werke frei 
verwenden. sie dürfen zum beispiel Auszüge 
aus büchern kopieren und zitieren, fremde 

texte verändern, musik aufführen oder Fotos 
aus dem internet herunterladen. lehrer dürfen 
auch cds oder dvds im unterricht vorführen. 

Die Ausnahme von der Ausnahme:  
aufpassen beim Kopieren und Vervielfältigen
die lehrer und schüler dürfen also musik, 
 bücher und Filme zum unterricht beliebig ver
wenden. sie müssen allerdings die folgenden 
einschränkungen beachten:
−  sie dürfen bücher, cds oder Filme  

(sogenannte Werkexemplare) weder 
 vollständig noch weitgehend vollständig 
 vervielfältigen (Art. 19 Abs. 3 lit. a urg).

−  sie dürfen keine Werke der bildenden Kunst 
vervielfältigen (Art. 19 Abs. 3 lit. b urg).

−  sie dürfen keine noten kopieren  
(Art. 19 Abs. 3 lit. c urg).

−  sie dürfen keine Aufführungen oder 
 vorführungen von Werken aufnehmen  
(Art. 19 Abs. 3 lit. d urg).

bei diesen Ausnahmen geht es immer darum, 
dass keine neuen Werkexemplare hergestellt 
werden dürfen. lehrer und schüler müssen in 
diesen Fällen also die entsprechenden exem
plare irgendwo ausleihen oder kaufen. 
Wichtig ist ausserdem der teilsatz «für den 
 unterricht in der Klasse» (vgl. Art. 19 Abs. 1  
lit. b urg). damit soll erklärt werden, dass  
im rahmen des lehr oder studienplans für 
schulangehörige fast alles erlaubt ist. sobald 
sich die lehrer jedoch ausserhalb des lehr
plans bewegen oder Aussenstehende wie  
zum beispiel eltern oder Angehörige der 
 schüler mit einbezogen werden, handelt es 
sich nicht mehr um schulgebrauch. deswegen 
muss die schule die urheberrechte einholen, 
wenn zum beispiel schüler eine Aufführung  
für eltern planen.

Kurz und bündig
grundsätzlich ist an der schule alles erlaubt, 
ausser:
− bücher, cds und dvds vollständig oder fast 

vollständig zu kopieren
− bilder, skulpturen und noten zu kopieren
− Aufführungen (Konzerte) oder vorführungen 

(Filme) aufzunehmen
− Werke ausserhalb des unterrichts zu 

 verwenden (Aufführungen, vorführungen, 
vervielfältigungen, bearbeitungen etc.).

Weiterführende Informationen
Wer zusätzliche informationen 
zum urheberrecht an den 
 schulen sucht, findet diese 
 entweder bei der suissimAge 
(www.suissimage.ch) oder  
bei educA (www.educa.ch). 
 diese institutionen bieten merk
blätter an, und insbesondere  
bei der suissimAge können 
 Fragen auch direkt telefonisch 
oder per email gestellt werden. 
die suissimAge informiert  
auch darüber, bei wem rechte 
eingeholt werden können.

d o s s i e r  b i l d u n g  u n d  F o r s c h u n g
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nach einschätzung von microsoft werden welt
weit täglich rund 30 millionen PowerPoint
 Präsentationen erstellt. die grundidee, auf der 
PowerPoint basiert, ist jedoch keine eigent
liche neuheit. Wer Wert darauf legte, dem 
 gesprochenen mehr überzeugungskraft zu 
verleihen, konnte schon früher auf die Kombi
nation von ton und visueller darstellung zu
rückgreifen. erläuterungen, die geschickt mit 
visualisierungen verknüpft werden, helfen, 
Zusammenhänge besser zu erklären. dieser 
tatsache war man sich schon im 19. Jahrhun
dert bewusst. 

Was war denn vor PowerPoint? 
Zur Kombination von bild und ton sind die un
terschiedlichsten techniken möglich. so kann 
etwa das bild gedruckt, gemalt oder projiziert 
sein. der ton kann entweder live oder als Auf
zeichnung wiedergegeben werden. ein dafür 
typisches medium, das bereits in seiner be
zeichnung das visuelle mit dem ton vereint, ist 
die gute alte tonbildschau (engl. soundslide). 

diE gutE altE tonBildschau

im grossen Wörterbuch der deutschen spra
che von duden wird der begriff folgendermas
sen definiert: «Ton|bild|schau, die: Vorfüh-
rung von Tonbildern». das einzelne tonbild 
wird so erklärt: «Ton|bild, das: Lichtbild, Dia, 
mit gleichzeitig laufendem, synchronisiertem 
Ton». 
über die herstellung von tonbildschauen exis
tieren einige bücher, die ausführlich einblick 
in die dos and don’ts geben. Was bislang fehlt, 
ist eine wissenschaftlich fundierte entwick
lungsgeschichte der tonbildschau. Auch in 
mediengeschichtlichen Werken findet sich 
(noch) kaum etwas dazu. in der literatur exis
tiert auch kein hinweis auf die frühesten 
 verwendungen von tonbildschauen. sehr viele 
Passagen berichten zwar über frühe Projek
tionsveranstaltungen, enthalten aber keine 
Angaben über eventuell parallel angewandte 
akustische medien. 
die technik zur vorführung stehender bilder, 
also die Projektion einzelner bilder, ist 
 wesentlich einfacher und älter als der Film. 

Tonbildschauen fristen heute in ihrer Bedeutung als eigenständiges Medium ein 
Mauerblümchendasein. Dies war nicht immer so. Das seit mehr als 100 Jahren 
 bestehende Medium konnte sich lange gegen Film und Video behaupten. Erst  
mit dem Aufkommen von PowerPoint-Präsentationen verlor es an Bedeutung.

romAn sticher 
KonservAtor  
restAurAtor b. A.,  
stAAtsArchiv  
KAnton Zürich
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< tonbildschau «Fly + rail», 1981. 
 Foto: sbb historic – stiftung historisches erbe der sbb

 bereits seit ende des 17. Jahrhunderts (stich
wort: laterna magica) und später auch mittels 
techniken zur Wiedergabe von synchroner 
 musik besteht die möglichkeit, eine tonbild
schau herzustellen. im 19. Jahrhundert sind 
solche Projektionsveranstaltungen verschie
dentlich erwähnt worden. es existieren auch 
Abbildungen, auf denen musikapparate aus
zumachen sind, die drehorgeln ähneln und 
die, so scheint es zumindest auf den Abbil
dungen, bestandteil der Präsentation waren. 

Didaktischer Mehrwert 
Kunstgeschichtsprofessoren an den uselite
universitäten Yale und harvard setzten ab 
1880 diaschauen für ihren unterricht ein. ein 
bekanntes beispiel ist auch der schweizer 
Kunsthistoriker heinrich Wölfflin (1864–1945), 
der in seinen vorlesungen oftmals zwei dia
projektoren gleichzeitig einsetzte. damit er
möglichte er seinen studenten den direkten 
vergleich zweier Werke. rudolf Pöch, ein öster
reichischer ethnograf und Anthropologe, un
ternahm zwischen 1901 und 1906 Forschungs
reisen nach neuguinea. von diesen reisen hat 
er PhonographAufnahmen sowie bildmaterial 
mitgebracht. Amerikanische Automobilher
steller wiederum haben seit ende der 1920er 
Jahre zur schulung des Werkstatt und ver
kaufspersonals tonbildschauen eingesetzt 
und so weiter und so fort. 

Zwischen 1960 und 1990  
in der Schweiz sehr verbreitet
vor allem aber in der Zeit zwischen 1960 und 
1990 nahm die tonbildschau als didaktisches 
mittel einen wichtigen Platz ein, dies auch in 
der schweiz. An der landesausstellung von 
1964 in lausanne waren Filme und tonbild
schauen allgegenwärtig. neben bildungsstät
ten und Firmen nutzte auch die Armee das 
 medium für ihre Zwecke. gunter sachs, der 
 bekannte Fotograf und dokumentarfilmer, hat 
als soldat der schweizer Armee 1978 eine ton
bildschau mit dem titel «Frauen in der Armee» 
hergestellt. die Kataloge der ids basel bern, 
ids luzern, ids uni Zürich, nebis mit ethZ, 
ePFl Zb Zürich, Aargauer bibliotheksnetz, 
graubündner bibliotheksverbund, schweize
rische nationalbibliothek und die liechten
steiner landesbibliothek listen insgesamt 666 
tonbildschauen auf. nach stichprobenartiger 
Kontrolle von 100 titeln erweisen sich rund 
85% der aufgelisteten dokumente als wirk

liche tonbildschauen. bei den restlichen tref
fern handelt es sich meist um begleitpublika
tionen und lehrbücher zur herstellung von 
tonbildschauen. nach der Jahrtausendwende 
wurden nur noch einzelne schauen produ
ziert. 
selbst Kunstschaffende entdeckten dieses 
medium für sich. so zum beispiel nan goldin 
mit dem objekt «the ballad of sexual de
pendency, 1979–96» oder robert smithson 
mit «hotel Palenque, 1969–72». tonbild
schauen sind zudem in kleinen museen sehr 
verbreitet und dienen dort hauptsächlich zur 
Wissensvermittlung. 1240 treffer listet google 
beim begriffspaar «tonbildschau museum» für 
die schweiz auf. 
 
Erhaltenswertes Kulturgut? 
Was geschieht nun mit all diesen tonbild
schauen? Wenn diese dokumente nicht auf 
 aktuelle vorführpraktiken überspielt werden, 
gehen uns diese multimedialen zum teil sehr 
aufwendig geschaffenen audiovisuellen Quel
len verloren. die meisten tonbildschauen sind 
1000hzeinProjektorenschauen. sie sind 
einfacher zu migrieren als die vielen weiteren 
nahezu unbeschreibbaren proprietären sys
teme. diapositive verfärben sich durch die 
 Alterung und im gebrauch durch die Projek
tion. Auch tonbänder sind nicht unbeschränkt 
haltbar und müssen überspielt werden. 
es existieren heute systeme, die es erlauben, 
die schauen auf aktuell gebräuchliche Formate 
zu migrieren. damit entfällt zwar die Pflege 
nicht, aber das dokument kann zumindest 
 gelesen werden. es hat sich gezeigt, dass dia
positive und ton nahezu authentisch digitali
siert werden können. es existieren aber noch 
keine möglichkeiten, die schauen in ähnlicher 
Qualität wie mit einem diaprojektor zu proji
zieren. die Projektionstechnik verlagert sich 
immer mehr in richtung digitalprojektion. so 
hat auch Kodak im herbst 2004 offiziell mitge
teilt, dass die Produktion von standarddia
Projektoren eingestellt wird. es ist zu hoffen, 
dass in Zukunft für die erhaltung von tonbild
schauen mehr getan wird und dass dieses 
 interessante medium aus seinem schatten
dasein heraustreten kann. 

bild oben: tonbildschau «so telefonie
ren sie perfekt», ca. 1980.  
bild unten: tonbildschau «nach bestem 
Wissen und gewissen …», 1965. 
Fotos: sbb historic – stiftung historisches 
erbe der sbb

Gerettete Tonbildschauen  
von SBB Historic
die stiftung historisches erbe der 
sbb (sbb historic) bezweckt das 
sammeln, erhalten, Konservieren, 
informieren und dokumentieren 
der entwicklung des schienen
verkehrs in der schweiz. 
 entdecken sie erhaltene tonbild
schauen aus diesem bestand:  
www.memoriav.ch/bulletin16.

www.sbbhistoric.ch.
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l’exposition rétrospective du photographe 
hans steiner et le livre qui sera publié à cette 
occasion figurent parmi les projets les plus 
ambitieux du musée de l’elysée. c’est en effet 
un projet national, mené de part et d’autre  
de la frontière linguistique, en partenariat  
avec plusieurs institutions: l’université de lau
sanne (unil), memoriav, l’institut suisse de 
conservation de la photographie de neuchâtel 
(iscP) et le büro für Fotografiegeschichte de 
berne. c’est aussi un projet de longue haleine 
qui a démarré il y a quatre ans et qui a mobili
sé les compétences de nombreuses person
nes provenant d’horizons aussi divers que le 
monde académique, la conservation du patri
moine et les médias. d’autres compétences 
seront encore mises à contribution d’ici à 
 l’exposition, celles d’éditeur, de graphiste, de 
muséographe, de traducteur, d’historien…

Un partenariat, diverses compétences
l’université de lausanne a engagé des forces 
importantes dans le projet, dont les profes
seurs et les étudiants de deux sections, celles 

la rEdécouVErtE d’un  
grand photographE ouBlié:
hans stEinEr
En automne 2010, le public aura l’occasion de redécouvrir au Musée de l’Elysée l’œuvre 
de Hans Steiner (1907–1962). La redécouverte de ce grand photographe oublié aura 
été rendue possible par la collaboration exemplaire de plusieurs institutions.

d’histoire et d’histoire de l’art. tout un semes
tre de l’année universitaire 2007 a été consa
cré à l’étude des thèmes abordés par steiner. 
les recherches ont été effectuées sur la base 
des planchescontacts du photographe et des 
reportages conservés à la bibliothèque natio
nale. toutes les planchescontacts avaient 
préalablement été numérisées par unicom, le 
service de communication et d’audiovisuel de 
l’université, qui a par ailleurs mis en ligne une 
sélection très complète du travail de steiner. 
les recherches effectuées par les étudiants 
ont été consignées dans leurs travaux de sémi
naire. elles représentent de précieux jalons 
dans la perspective de la rédaction du livre. 
on relèvera encore que, indépendamment du 
travail fourni durant le semestre d’hiver 2007, 
trois étudiants collaborent étroitement au 
 projet depuis plusieurs années et ont intégré 
l’équipe du musée de l’elysée.
le büro für Fotografiegeschichte, à qui in
combe la tâche de reconstituer la biographie 
de steiner, s’est chargé de nouer des contacts 
avec les proches de celuici, de réaliser les 

JeAn-christoPhe blAser, 
conservAteur  
musée de l ’elYsée  
à  lAusAnne
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 interviews, de retrouver et de faire restaurer 
les films. tout un matériel biographique a ainsi 
été rassemblé par ses soins. le bureau a enca
dré le travail en bibliothèque de l’un des trois 
étudiants attachés au musée, et plusieurs 
 magazines – dont, entre autres, Die Schweizer 
Illustrierte et Sie & Er – ont été dépouillés, 
avec pour résultat la constitution d’une base 
de données de reportages bientôt accessible 
sur le site de l’université de lausanne. le 
 bureau a en plus effectué des statistiques sur 
les sujets traités par steiner.
l’institut suisse de conservation de la photo
graphie est intervenu, avec le concours de 
 memoriav, sur les tirages sélectionnés par le 
musée, qu’il a restaurés et numérisés. le tra
vail a consisté à éliminer les microorganis
mes, à consolider les supports et les angles  
et à remettre en place les déchirures, bref à 
 enrayer le processus de dégradation et à 
 prendre toutes les mesures de stabilisation 
nécessaires à la conservation à long terme  
des phototypes. Près de deux mille tirages 
 originaux auront ainsi été traités sur le plan 
 sanitaire par l’institut. A noter que ce dernier 
procédera encore au retirage d’un certain 
 nombre de photographies pour l’exposition  
et la publication.
le musée de l’elysée a opéré une sélection 
dans la masse des tirages originaux de diffé
rentes époques et de différentes qualités du 
Fonds hans steiner. Plusieurs milliers d’entre 
eux ont été passés en revue, examinés, éva
lués. tous ont fait l’objet de discussions et de 
comparaisons, mais seuls les plus intéres
sants d’entre eux et les plus représentatifs  
de l’œuvre du photographe ont été retenus. le 
travail de sélection a été mené a bien par un 
petit comité composé d’un conservateur et 
des collaborateurs venant de l’université. ces 
derniers ont ensuite entrepris les recherches 
indispensables pour documenter et catalo
guer/numériser les photographies. Pendant 
ce temps, une autre équipe était occupée à 
 découper à l’ordinateur chacune des images 
figurant sur les planchescontacts digitalisées 
par unicom. le musée a également pris en 
charge la confection d’un dossier et la recher
che de fonds.

En marge du projet, un DVD
Parmi les collaborations, il faut encore men
tionner, en marge du projet, le dvd réalisé 
avec L’Illustré, à l’occasion de la soirée de 

 discussion organisée en 2008 par ce maga
zine sur le thème de la photographie de presse. 
ce dvd est un bon exemple de l’intérêt que 
suscite steiner dans les médias et dans le 
 milieu de la photographie.

Ajouter des chapitres à l’histoire  
d’une jeune discipline 
Au terme d’un premier partenariat entre le 
 musée de l’elysée et plusieurs institutions 
spécialisées, un fonds important de plus de 
cent mille négatifs, de milliers de planches
contacts et de milliers de tirages originaux 
émergera donc dans le paysage de la photo
graphie suisse. ce premier partenariat aura 
 représenté une expérience très concluante et 
d’autres projets sont susceptibles de réunir 
les mêmes acteurs dans un proche avenir. il 
aura permis de relever dans des conditions 
optimales les défis que constituent la mise en 
valeur d’un énorme matériel iconographique 
et historiographique, et la redécouverte d’un 
grand photographe oublié. la compréhension 
que nous avons de l’histoire de la photo
graphie en sortira approfondie et enrichie, 
 l’exploitation d’une documentation inédite ne 
pouvant que favoriser l’écriture de nouveaux 
chapitres de cette jeune discipline en pleine 
expansion.

< heinrich sedlmayr cherche à voir son frère max dans la paroi nord de l’eiger  
où celuici est en train de perdre la vie avec Karl mehringer, 21–26 août 1935.

 Photo: hans steiner / musée de l’elysée, lausanne 

gritli schaad, championne 
 suisse de ski, aéroclub de 
berne, belp, 1937.
Photo: hans steiner / musée de 
l’elysée, lausanne 
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en février 1994, le professeur rené berger 
(1915–2009) apprend incidemment l’avène
ment du premier navigateur mosaic, dévelop
pé au ncsA (national center for supercompu
ting Applications) en avril 1993. il en conclut 
qu’une technologie aussi nouvelle peut à la 
fois tirer parti de la collection de diapositives 
et prolonger l’action, entièrement consacrée  
à l’art, de son fils Jacquesedouard décédé 
 subitement en novembre 1993. il met en ligne 
avec le concours de Francis lapique, collabo
rateur scientifique de l’ePFl (ecole polytech
nique fédérale de lausanne), dès juin 1994, 

à l’écoutE dEs trésors  
d’art du mondE
Historien d’art, conférencier, organisateur et accompagnateur de voyages cultu-
rels, Jacques-Edouard Berger était également collectionneur d’art passionné.  
Après son décès, en novembre 1993, la Fondation Jacques-Edouard Berger a  
déposé ses très importantes collections auprès de la ville de Lausanne et a créé  
un site exceptionnel pour promouvoir la découverte et l’amour de l’art.

«A la rencontre des trésors d’art du monde» 
www.bergerfoundation.ch, un des premiers 
 sites de ce type sur internet.

Spécificité multidimensionnelle 
grâce à la numérisation de 100 000 diaposi
tives de lieux et d’œuvres, témoins des arts  
et des civilisations, grâce aussi aux multiples 
enregistrements de conférences données sur 
ces sujets, la Fondation Jacquesedouard 
 berger a pu ouvrir sur le réseau une nouvelle 
lumière sur l’art et la façon de le contempler. 
son ambition a été de concevoir et de réaliser 

JeAn-FéliX de mAlme 
FondAtion berger
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< Jacquesedouard berger (1945–1993). 
 Photo: Fondation Jacquesedouard berger, lausanne

une approche originale pour chaque parcours 
(p. ex. visite du temple d’Abydos en egypte) en 
prenant en compte et en soulignant à chaque 
fois un trait particulier afin non seulement de 
fournir de l’information, mais de susciter une 
expérience nouvelle en accord avec une nou
velle technologie. depuis lors, grâce à l’équipe 
faite d’amis, les programmes se sont multi
pliés en empruntant de plus en plus la voie  
du multimédia (texte, images, son). 

Sauvegarde de conférences  
enregistrées en cachette
c’est à ce stade que l’action concertée de 
 memoriav et de la Phonothèque nationale 
suisse nous a apporté une aide considérable. 
les enregistrements que nous possédons ont 
été recherchés auprès de plusieurs auditeurs. 
ils ont été réalisés sur des enregistreurs de 
 poche, dans une aula de 500 places. c’est dire  
la fréquente médiocrité de la qualité sonore. 
Quelques écoutes ont suffi à révéler par  
contre la valeur du propos et à décider de la 
nécessité de sauver ce patrimoine. environ 
200 conférences ont été nettoyées et ont 
 atteint un niveau de qualité acceptable. les 
sujets traités passent des civilisations de 
l’egypte, de l’inde, de la chine, du Japon, de  
la birmanie, du laos, de l’indonésie à la 
 renaissance, au baroque, au rococo, au néo
classicisme et abordent de nombreux artistes 
de chacune de ces époques. Jacquesedouard 
berger n’a cessé de photographier les lieux  
et les œuvres qu’il aimait lors des multiples 
voyages qu’il a conduits et commentés. la 
 matière englobe une tranche aussi large que 
fondamentale de l’évolution de la création 
 artistique. ce vaste panorama s’inscrit en 
«time line», générant des parallélismes pas
sionnants. 

dans le site, vous trouverez aussi les photo
graphies des œuvres d’art qu’il a rassemblées 
qui sont devenues sa collection personnelle 
déposée au musée de design et d’arts appli
qués contemporains (mudAc) à lausanne.

Evolution du site
le site continue d’évoluer. Ainsi les conféren
ces originales (montage de 100 minutes, cha
cune avec images) sont mises progressive
ment dans leur intégralité sur le site. d’autres 
projets transversaux sont à l’étude.
la version 2008 actuelle met l’accent sur le 
facteur dominant de cette décennie, à savoir  
la mobilité. Ainsi le ruban déroulant sert à la 
fois de catalogue et de guide. la fenêtre de 
gauche, couplée à l’espace central et au menu 
déroulant, s’inspire de googleearth et situe 
les œuvres et les monuments au mètre près. 
les œuvres de chaque peintre seront situées 
dans les musées des cinq continents (p. ex. 
 Füssli). reste la fonction qui, d’un clic agran
dissant l’image en plein écran, répond au désir 
de contemplation, fondement de l’expérience 
esthétique.
Puisse ce site éveiller le voir, le savoir et  
le comprendre transmis par l’art, tels que 
 Jacquesedouard berger les a diffusés avec 
 passion.

le site ouvert sur une œuvre  
de heinrich Füssli (1741–1825).
Photo: Fondation Jacquesedouard 
berger, lausanne

marica bonhôte et JeanFélix de malm  
dans les archives de la fondation.
Photo: Fondation Jacquesedouard berger, lausanne
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Walter mittelholzer wurde 1894 als sohn einer 
bäckersfamilie in st. gallen geboren und 
machte eine Fotografenlehre, bevor er im 
 ersten Weltkrieg über die militäraviatik zur 
Fliegerei kam. mit seinem Fluglehrer Alfred 
comte gründete er 1919 die erste schweize
rische Fluggesellschaft, die nachmalige «Ad 
Astra Aero», die 1931 mit der «balair» zur 
«swissair» fusionierte. 1924 wurde mittel
holzer auch teilhaber der von lazar Wechsler 
gegründeten «Praesens Film Ag».

mittelholzers expeditionsflüge (spitzbergen, 
Persien, naher osten, mehrmals Afrika) und 
die hierbei gedrehten Filme waren medien

wiEdEr Zu EntdEckEn:  
waltEr mittElholZEr,  
Foto-, Flug- und FilmpioniEr
In den vergangenen sechs Jahren hat Memoriav in Zusammenarbeit mit der Ciné-
mathèque suisse drei der vier abendfüllenden Dokumentarfilme («Mein Persien-
Flug 1924–1925», «Afrikaflug: Im Wasserflugzeug von Zürich nach Kapstadt», 1927, 
und «Abessinienflug», 1934) des Jahrhundertschweizers Walter Mittelholzer 
 sorgfältig restauriert und damit wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.  
Die Begegnung lohnt sich in mehr als einer Hinsicht.

ereignisse ersten ranges. sie wurden beglei
tet von reich illustrierten reisebüchern, wel
che in elf sprachen übersetzt wurden und  
eine gesamtauflage von 200 000 exemplaren 
erreichten. die erstmalige nordsüdtraver
sierung Afrikas von 1926/27 in einem Wasser
flugzeug des typs dornier merkur machte den 
Piloten weltberühmt.

Der «naive» Blick
mittelholzers expeditionsfilme geben den 
blick frei auf eine Welt, die von der globalisie
rung noch gänzlich unberührt ist. sie stellen 
erstrangige visuelle Quellen dar, glücklicher
weise ohne besserwisserei oder belehrung. im 

FeliX AePPli 
historiKer,  eXPerte  
des schWeiZer F ilms, 
 erWAchsenenbildner
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gegenteil: mittelholzers blickwinkel ist beina
he naiv zu nennen – naiv im sinne von unvor
eingenommen oder vorurteilslos. «Kairo ist 
eine bezaubernde stadt. bunt wogt das leben 
in dieser schatzkammer des islams», lautet 
etwa ein Zwischentitel seines ersten Afrika
films. niemals ist sein blick voyeuristisch oder 
gar herablassend, stets begegnet er seinem 
gegenüber mit respekt, mit offenheit und auf 
Augenhöhe. unglaublich weit gefächert sind 
die interessen des Flugpioniers: geologie und 
geografie, religion und technik, verkehrswege 
und heiratsformen, geschichte und Klima, 
 energie und landbau – kaum ein Wissens
gebiet, das nicht seine Aufmerksamkeit zu 
 wecken vermochte. 

die Aufnahmen in mittelholzers Filmen sind 
sorgfältig komponiert, hier zeigt sich das ge
schulte Auge des Fotografen. das erzähltempo 
der Filme ist fern jeder hektik, es gibt kaum 
schnitte, und häufig wird das, was man zu se
hen bekommt, vorgängig durch Zwischentitel 
der (stummen) Filme angekündigt. die Filme 
lassen dem Publikum Zeit – viel Zeit. 

Anschauung und Anregung
lässt man sich erst einmal auf das vorgege
bene erzähltempo ein, wird die Zeitreise in die 
ferne Welt zum erlebnis. Während behutsam 
unbekanntes und vergangenes ans licht 
kommt, beginnt man sich unweigerlich Fragen 
zum verhältnis von «damals» zu «heute» zu 

stellen, zunächst natürlich zur geografie: «Wie 
verliefen/verlaufen die Wasserwege, auf de
nen mittelholzer zwischen dezember 1926 und 
Februar 1927 sein wagemutiges unterfangen 
durchführte?» sodann Fragen zur geschichte, 
etwa, um beim beispiel von «Afrikaflug: im 
 Wasserflugzeug von Zürich nach Kapstadt» zu 
bleiben, dessen restauration soeben fertig
gestellt wurde: «Was geschah mit dem im 
Assuan stausee versunkenen altägyptischen 
tempel von Philae?» oder «Welches schicksal 
wurde den ehemaligen deutschen Kolonial
städten am tanganjikasee zuteil?». des Wei
teren Fragen zur ernährung, wenn wir in einem 
Zwischentitel lesen: «die säuglingspflege ist 
höchst einfach: die mutter kaut, das Kind ver
daut.» beinahe unmöglich, in diesem Zusam
menhang nicht an den slogan der erklärung 
von bern «nestlé tötet babies!» aus den 70er 
Jahren zu denken. ganz ähnlich, wenn es  
zu Aufnahmen von Fischern im victoriasee 
 heisst: «Jeder Angelwurf fördert einen Fang 
aus diesem fischreichen gewässer», wo wir 
doch seit «darwin’s nightmare» (hubert sau
per, 2004) über die ökologische Katastrophe 
bescheid wissen, welche sich gegenwärtig in 
ebendiesem gewässer abspielt. 

All dieser reichtum an Wissen ist mit sympa
thischer Zurückhaltung dargeboten. mittel
holzer konnte noch staunen, und gelegentlich 
schwingt in seinen Filmen ein leiser humor 
mit, beispielsweise dann, wenn zur Frau, die 
ihrem Kind die nahrung vorkaut, nachgescho
ben wird: «Auch die mutter weiss die süsse 
des Zuckerrohrs zu schätzen.»

Jahrhundertschweizer
Walter mittelholzer, der technisches Flair, mo
dernes Abenteurertum, künstlerischwissen
schaftliches interesse und kaufmännisches 
geschick in sich vereinigte, hatte die Anlagen 
zum Jahrhundertschweizer. 1931 war er erster 
Flugkapitän und direktor der neu gegründeten 
«swissair» geworden, welche alsbald mit 
 regelmässigen linienflügen auf den strecken 
Zürich–münchen und Zürich–london das 
 Zeitalter der Zivilluftfahrt einläutete. doch  
auf dem höhepunkt seiner Karriere stürzte 
 mittelholzer am 9. mai 1937 zu tode, nicht  
im Flugzeug, sondern bei einer Klettertour in 
der österreichischen steiermark. er hinterliess 
25 000 Flugaufnahmen und an die zwanzig 
stunden Film.

Filmografie  
Walter Mittelholzer

1923 spitzbergen expedition
1925 mein PersienFlug 1924–

1925 [im Junkersflugzeug 
von Zürich nach teheran]

1927 Afrikaflug: im Wasser
flugzeug von Zürich nach 
 Kapstadt [Afrikaflug i]

1930 mittelholzers Afrikaflug 
1930 [Kilimandscharo
Flug / von Zürich bis  
zu den Kratern des 
 Kilimandscharos / Afrika
flug ii]

1932 tschadseeFlug 
1933 der erste tagesAusflug 

nach Afrika – swissair 
mittelmeerflug  
vom 20. mai 1933

1934 expressflug durch die 
schweiz

1934 Abessinienflug [mittel
holzers Abessinienflug]

1935 moderner luftverkehr

biografischer Film «Walter 
 mittelholzer – ein Pionier  
der Zivilaviatik», von georges 
 schellenbaum und Alfred 
 bruggmann, 1975

v i s i b i l i t é

< Walter mittelholzer am steuer seines Wasserflugzeugs 
auf dem Flug nach Kapstadt (1927).

 Foto: cinémathèque suisse, lausanne

Walter mittelholzer (1894–1937). 
Foto: cinémathèque suisse, lausanne

Zwischenlandung auf dem Weg  
nach Kapstadt (1927).
Foto: cinémathèque suisse, lausanne
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das schriftstellerehepaar s. corinna bille und 
maurice chappaz sprechen über ihr litera
risches schaffen und die Familie, der rau
chende Friedrich dürrenmatt gibt Auskunft 
über seine ideen von theater, Franz (hohler) 
und rené (Quellet) spielen schule im Kinder
programm, edvige livello liest eigene ge
dichte, max Frisch macht sich laut gedanken 
über Architektur und utopie, laure Wyss redet 
mit Jugendlichen über ihre biografie …

seit 2002 sichert das schweizerische literatur
archiv (slA) in bern mit unterstützung von 
 memoriav audiovisuelle dokumente aus Auto
rennachlässen und macht sie zugänglich. Was 
mit einer Auswahl von 15 schriftsteller/innen 
aus allen landesteilen begann, wuchs zu einer 
ansehnlichen, mehr als 70 namen umfas
senden liste an. imvocsgründungsmitglied 
war auch das max FrischArchiv (mFA), das 

imVocs – Ein projEkt mit 
 pädagogischEm potEnZial

 videos und tondokumente einbrachte und 
 einen teil der bewegten bilder in seinen räum
lichkeiten zur verfügung stellt.

Wie bei allen erhaltungsprojekten stellte sich 
auch bei imvocs die Frage, nach welchen Kri
terien die langfristig zu sichernden bilder und 
töne ausgewählt werden sollen. Wir entschie
den uns dafür, alle otondokumente und 
 alles, was mit der Person selber direkt zu tun 
hat, zu selektionieren. dazu gehören Porträt
sendungen, interviews, lesungen oder selbst 
aufgenommene interviews für ein buchpro
jekt. Ausgeschlossen werden dagegen kom
merzielle tonträger oder musikaufnahmen,  
die in keinem direkten Zusammenhang zum 
Autor oder zur Autorin stehen. grenzfälle sind 
Aufnahmen, die in so schlechtem Zustand 
sind, dass praktisch nichts zu hören oder zu 
sehen ist.

Mit IMVOCS (Images et Voix de la Culture Suisse) geht 2009 ein Memoriav-Projekt 
zu Ende, das in der schulischen Vermittlung von Schweizer Literatur eine wichtige 
Rolle spielen könnte.

FeliX rAuh 
memoriAv
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der grösste schatz an audiovisuellen doku
menten, die für imvocs interessant sind, liegt 
aber primär in den Archiven der srg ssrue. 
recherchen vor ort ergänzen deshalb die  
in den literaturarchiven vorhandenen sen
dungen. im radio fliessen die recherchierten 
imvocsbeiträge in die laufenden, von 
 memoriav mitfinanzierten überspielprojekte 
ein. im Fernsehen werden prioritär diejenigen 
sendungen überspielt, die noch nicht auf der 
neuesten videogeneration vorhanden sind, 
 ergänzt durch eine Auswahl neuerer beiträge.
 
Wie alle von memoriav unterstützten Projekte 
beschränkt sich imvocs nicht auf die lang
fristige sicherung der dokumente, sondern 
macht sie zugänglich. das internetinventar 
www.imvocs.ch beinhaltet alle erfassten töne 
und bewegten bilder. bereits sind gegen 1500 
einträge vorhanden, geordnet nach namen, 
nach dokumentenart (ton oder video) und 
nach Produktions bzw. sendedatum. noch 
fehlen die töne, die in den Archiven der  
radioue digitalisiert werden. deren integra
tion wird in Zusammenhang mit den anderen 
memoriavtonprojekten realisiert.

Aus rechtlichen gründen können die töne  
und videos selbst nicht über internet zugäng
lich gemacht werden. der Zugang zu den ton
dokumenten ist deshalb bisher nur in den 
räumlichkeiten der schweizer nationalbiblio
thek möglich. dort können die nutzerinnen 
und nutzer auf den link klicken und bekom
men das gewünschte dokument zu hören. Für 
die bewegten bilder suchen sie den lesesaal 
auf, wo die gewünschte dvd oder vhsKas
sette visioniert werden kann.

Für Forschende und interessierte laien ist die 
möglichkeit, bisher nicht zugängliche bilder 
und töne in einer öffentlichen bibliothek kon
sultieren zu können, sicher ein grosser vorteil. 
Für die verwendung der imvocsdokumente 
im unterricht wäre eine vereinfachte Konsulta
tionsmöglichkeit aber wünschbar. Wir suchen 
deshalb nach lösungen, die den schutzan
sprüchen der Archive gerecht werden und für 
schulen den Zugang erleichtern. in diesem 
sinne hoffen wir, den lehrkräften bald ein 
wertvolles instrument für die vermittlung von 
schweizer literatur zur verfügung stellen zu 
können.

da von beginn weg eine Partnerschaft mit der 
srg ssr idée suisse und ihren unternehmens
einheiten (ue) bestand, wurden radio und  
tvsendungen, die den selektionskriterien 
entsprechen, direkt in den Archiven der ue 
 gesichert und mit einer Kopie im lesesaal des 
slA zugänglich gemacht. der vorteil dieses 
vorgehens liegt darin, dass so das gleiche 
 dokument nicht mehrmals gesichert wird und 
die in der regel qualitativ bessere version 
eines tons oder bewegten bildes überspielt 
wird. dieses Prinzip wird immer dann aufge
weicht, wenn nicht bekannt ist, ob ein radio 
oder tvdokument in den srg ssrArchiven 
greifbar ist oder nicht.

das Projekt profitierte von der langjährigen 
 erfahrung, die memoriav in diversen ton, Film 
und videoüberspielprojekten gesammelt hat. 
die im slA und mFA ausgewählten videos 
konnten ins Zentrum elektronische medien 
Zem (dem früheren Armeefilmdienst) geschickt 
und dort dank dem sehr modernen maschi
nenpark auf das professionelle videoformat 
digital betacam transferiert werden. obwohl 
seit einigen Jahren klar ist, dass in nicht  
allzu ferner Zukunft das bandlose Archiv 
 realität sein wird, haben wir uns für den qua
litativ besten Kassettenträger als speicher
medium entschieden. die riesigen daten
mengen, die mit der möglichst verlustfreien 
umwandlung der videos in Files entstehen 
würden, hätten sonst während der ganzen 
dauer des Projekts nicht zuverlässig archiviert 
werden können.

ganz anders sieht es bei den tondokumenten 
aus. die letzten materiellen Archivträger sind 
bereits seit einer Weile obsolet, d.h., die Ab
spieltechnologie wird nicht mehr hergestellt, 
was zur Folge hat, dass töne nur noch als Files 
gespeichert werden können. im konkreten Fall 
des imvocsProjekts übernimmt das natio
nale Kompetenzzentrum für tonarchivierung, 
die schweizer nationalphonothek in lugano, 
die digitalisierung und die langfristige lage
rung der hoch aufgelösten Files. Als einige der 
wenigen helvetischen institutionen verfügt  
die nationalphonothek über ein massenspei
chersystem, das für die langfristige sichere 
 lagerung von grossen mengen digitalisierter 
tondokumente konzipiert worden ist.

Live and on record.  
Läbig und ygmacht!
Am 18. november 2009 
 veranstalten memoriav und das 
schweizerische literaturarchiv 
zum Abschluss des imvocs
 Projekts einen Abend, für den 
Franz hohler gewonnen werden 
konnte. Weitere infos finden  
sie auf unserer Website.

< Franz und rené in der schule, 1983.
 Foto: sF
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aktuEllEs aus  
dEn kompEtEnZ- 
nEtZwErkEn
Seit 2008 verfügt Memoriav in allen vier Tätigkeits-
bereichen über Kompetenznetzwerke, wo sich Exper-
tinnen und Experten mit technischen und inhaltlichen 
Fragen auseinandersetzen und anhand der eingegan-
genen Beitragsgesuche einen Vorschlag für das 
 Jahresprogramm ausarbeiten. Was sind die wichti- 
gen Themen, die in diesen Fachgremien diskutiert 
 werden?

nouVEllEs dEs 
 résEaux  
dE compétEncEs
Depuis 2008, Memoriav dispose de Réseaux de com-
pétences spécialisés dans chacun de ses domaines 
d’activité, au sein desquels experts et expertes trai-
tent de questions de conservation du patrimoine 
audiovisuel liées aussi bien à la technique qu’au 
contenu. De plus, les Réseaux de compétences éla-
borent une proposition pour le programme annuel  
de Memoriav de soutien aux projets sur la base des 
demandes de contribution reçues. Quels sont les 
 thèmes discutés actuellement au sein de ces grou- 
pes de spécialistes?
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< beschädigter nitratfilm.
 Foto: cinémathèque suisse, lausanne

tienne compte de la vulnérabilité de certains fonds de films, 
qui rassemble des forces venant des institutions et de l’écono
mie, dont le rayonnement soit national et puisse servir de 
 modèle et qui, enfin, permette une utilisation rationnelle  
des moyens. durant la prochaine période budgétaire, nous 
mettrons l’accent sur les films de commande industriels qui 
constituent une part extraordinairement importante de la 
 production suisse de films. mené en parallèle, un projet de 
 recherche universitaire sur le film de commande aboutira à  
la publication d’un livre.

les difficultés suivantes ont donné lieu à maintes discussions:
– de nombreuses demandes de contribution pour des projets 

présentent la mise en valeur, souvent l’édition d’un dvd, 
comme une fin en soi et négligent le volet conservation. le 
réseau préparera un Manuel de sauvegarde qui publiera les 
mesures minimales indispensables, les supports et formats 
garantissant la sauvegarde à long terme d’une œuvre.

– il devient de plus en plus difficile de disposer de matériel 
photochimique et de trouver des laboratoires, surtout dans 
le domaine des films en format réduit (16 mm et 8 mm).  
les supports numériques et les formats de prise de vue et 
de projection ont été entretemps standardisés au niveau 
international et ils figureront dans le Manuel de sauvegarde 
mentionné ciavant. 

– le formulaire de demande de contribution avec ses instruc
tions ainsi que les recommandations sur l’utilisation  
de matériel filmique destinées aux institutions et privés 
 doivent être fondamentalement remaniés.

Video 
die videoarchivierung steht vor einem Wendepunkt. in weni
gen Jahren werden die bisherigen Kassettensysteme obsolet, 
die Produktion und Aufbewahrung von videos wird nur noch  
in Form von Files möglich sein. mit dieser Aussicht sind ver
schiedene Probleme verbunden, die das Kompetenznetzwerk 
video heute und in naher Zukunft intensiv beschäftigen wer
den. dazu gehört die Wahl der Fileformate bei überspiel
aktionen. erst wenn wir wissen, welche videoformate unseren 
Qualitätsvorstellungen genügen und von der industrie 
 mitgetragen werden, können wir unsere Partnerinstitutionen 
adäquat beraten. Anders als im tonbereich, wo sich das broad
cast Wave Format (bWF) dank Koordinationsbemühungen von 
rundfunkanstalten und industrievertretern und den empfeh
lungen von anerkannten organisationen wie der european 
broadcasting union (ebu) und der international Association of 
sound and Audiovisual Archives (iAsA) als defactoArchivie
rungsstandards durchgesetzt hat, herrscht im videobereich 
noch einige Konfusion. 
verschiedene Formatvarianten werden von der Fachwelt disku
tiert. die öffentlichrechtlichen Fernsehstationen haben sich 
bereits auf ein Format geeinigt, das allerdings wegen der 
 angewandten datenreduktion nicht allen Qualitätsansprüchen 

Film
das Kompetenznetzwerk Film (KnF) begann dieses Jahr mit 
 einer retraite, bei welcher die mitglieder nach den bisherigen 
erfahrungen mit den unterschiedlichsten beitragsgesuchen, 
dem gemessen an den hohen restaurierungskosten beschei
denen budget und dem filmtechnischen umbruch neue Wege 
intensiv diskutierten und sich auf eine kohärente Politik der 
 erhaltung, sicherung und vermittlung für die budgetperiode 
2010–2013 einigten.
Ausgehend von einem jährlichen Filmbudget von 600 000.–, 
welches zu ²/3 für Projekte des schweiz. Filmarchivs verwendet 
wird, und dem umfangreichen Filminventar suchten wir ein 
 Programm, das die Fragilität einzelner Filmbestände berück
sichtigt, institutionelle und wirtschaftliche Kräfte bündelt, eine 
nationale Ausstrahlung und vorbildcharakter entwickeln kann 
und einen rationalen umgang der mittel fördert. Für die  
nächste budgetperiode werden wir einen schwerpunkt auf  
den für die schweizerische Filmproduktion ausserordentlich 
wichtigen industriellen Auftragsfilm setzen. Parallel dazu wird 
ein universitäres Forschungsprojekt zum Auftragsfilm mit  
einer buchpublikation abgeschlossen.

Weitere schwierigkeiten gaben viel zu diskutieren: 
– viele beitragsgesuche betreffen Projekte, bei welchen die 

Auswertung (häufig eine dvdAusgabe) im vordergrund 
steht und der Konservierungsaspekt vernachlässigt wird. 
das KnF wird in einem Sicherungspaket die minimal 
 notwendigen massnahmen, trägermaterialien und medien
formate publizieren, welche eine langfristige sicherung 
eines Werkes garantieren.

– die verfügbarkeit von fotochemischem Filmmaterial und 
 labordienstleistungen ist vor allem im schmalfilmbereich 
(16 mm und 8 mm) zunehmend unsicher. die digitalen 
 träger und Aufzeichnungs und Kinowiedergabeformate sind 
inzwischen international standardisiert worden und werden 
im oben genannten Sicherungspaket enthalten sein.

– das gesuchsformular mit Wegleitung und die empfehlungen 
für institutionen und Privatpersonen im umgang mit 
 Filmmaterial sollen grundsätzlich überarbeitet werden.

Film
le réseau de compétences film a débuté l’année par une 
 retraite au cours de laquelle ses membres ont discuté inten
sément de nouvelles solutions, en se basant sur leur expé
rience passée avec les diverses demandes de contribution, en 
comparant les coûts de restauration élevés et le budget 
 modeste à disposition et en tenant compte des bouleverse
ments dans la technique du film. ils se sont mis d’accord sur 
une politique de conservation, de sauvegarde et de transmis
sion cohérente pour la période budgétaire 2010–2013. 

Partant d’un budget annuel pour le film de chF 600 000.–, dont 
les ²/3 financent les projets de la cinémathèque suisse et le 
vaste inventaire film, nous avons cherché un programme qui 

i n t e r n A
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genügt. verlustfreie Kompressionen haben nämlich schnell 
 riesige datenmengen zur Folge, zudem werden sie bisher von 
der industrie noch wenig unterstützt. das Kompetenznetzwerk 
video wird deshalb das gespräch mit interessierten Kreisen 
aus der Archiv und der Produktionswelt suchen, um so bald 
als möglich zuverlässige empfehlungen für unterschiedliche 
videoarchivierungsbedürfnisse herausgeben zu können.
eine andere technische Frage, mit der sich das Kompetenznetz
werk video aktuell auseinandersetzt, betrifft den umgang der 
tvstationen mit ihren riesigen beständen an 16mmFilmen. 
seit vielen Jahren werden diese in Zusammenarbeit mit 
 memoriav auf videoformate in standard definition (sd) trans
feriert. da in der schweiz aber 2012 auf highdefinition (hd)  
tv umgestellt wird, haben wir uns die Frage gestellt, ob sich 
eine teilweise neuabtastung von 16mmFilmen auf hd aus 
Qualitätsgründen lohnen könnte. unsere experten haben  
die bereits anderweitig gemachten tests als unbefriedigend 
 taxiert, worauf wir beschlossen, eine eigene testreihe mit 
 verschiedenen Ausgangsmaterialien und Abtastmethoden 
durchzuführen. es ist vorgesehen, die resultate noch dieses 
Jahr präsentieren zu können.

Vidéo 
l’archivage vidéo est à un tournant. dans quelques années, les 
systèmes d’archivage sur cassettes en vigueur jusqu’à mainte
nant seront obsolètes. la production et la conservation de 
 vidéos sera possible uniquement sous forme de fichiers. cette 
perspective soulève différents problèmes qui occupent d’ores 
et déjà le réseau de compétences vidéo et l’occuperont encore 
plus intensément dans un avenir proche. Parmi eux, figure le 
choix des formats de fichier lors d’opérations de transfert. nous 
ne pourrons conseiller nos institutions partenaires que lorsque 
nous saurons quels formats de fichiers satisfont nos exigences 
de qualité et seront utilisés par l’industrie. contrairement au 
domaine du son, où le broadcast Wave Format (bWF) a été 
 adopté de facto comme standard d’archivage grâce aux efforts 
conjoints des diffuseurs radio et des représentants de l’indus

trie et aux recommandations d’organisations reconnues telles 
que l’union européenne de radiotélévision (uer) et l’Associa
tion internationale d’archives sonores et audiovisuelles (iAsA),  
il règne dans le domaine vidéo encore une certaine confusion. 
les spécialistes discutent de différentes variantes de formats. 
les stations de télévision publiques se sont déjà mises d’ac
cord sur un format qui, cependant, ne satisfait pas toutes les 
exigences de qualité à cause de la réduction de données qu’il 
génère. les solutions de compression sans perte produisent 
des quantités de données énormes et ne sont, par ailleurs, jus
qu’à maintenant, que peu soutenues par l’industrie. le réseau 
de compétences vidéo va donc instaurer un dialogue entre les 
différents cercles intéressés, issus du monde de l’archivage et 
de la production, afin de pouvoir publier le plus tôt possible 
des recommandations fiables pour les différents besoins en 
matière d’archivage vidéo.
le réseau de compétences vidéo traite actuellement aussi 
d’une autre question technique. elle concerne l’utilisation par 
les stations tv de leurs énormes fonds de films 16 mm. ces 
 derniers sont, depuis de nombreuses années, transférés, en 
collaboration avec memoriav, sur format vidéo en définition 
standard (sd). cependant, comme, en suisse, la télévision  
va passer en 2012 à la haute définition (hd), nous nous som
mes demandé s’il ne vaudrait pas la peine de procéder à un 
 nouveau transfert partiel de films 16 mm en hd pour des raisons 
de qualité. nos experts ont estimé que les tests déjà réalisés 
ailleurs étaient insatisfaisants et ils ont donc décidé de mener 
leur propre série de tests avec différents matériaux et métho
des de transfert. les résultats devraient être présentés cette 
année encore.

Fotografie 
Zusammenfassung des Kolloquiums «Points de vue, pour une 
histoire de la photographie» vom 15. mai 2009 in vevey.
die wachsende Zahl der zu behandelnden Fotobestände und 
die gleich bleibenden finanziellen mittel brachten das Kompe
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tenznetzwerk Fotografie dazu, Auswahlkriterien1 zu definieren, 
die erhaltungsprojekte in der Fotografiegeschichte verankern 
und damit eine dringend nötige selektion zu ermöglichen. 
in diesem sinn und mit dem Wunsch vermehrt begegnungen 
und den Austausch zwischen erhaltungs und Forschungskrei
sen zu fördern, hat das Kompetenznetzwerk Fotografie im rah
men der vom schweizerischen Kameramuseum organisierten 
Konferenz mit Jeanlouis marignier und PierreYves mahé einige 
Wissenschaftler eingeladen, ihre Arbeiten zu präsentieren. 
PierreYves mahé, direktor des spéos – Paris Photographic in
stitute, präsentierte in diesem rahmen die maison nicéphore 
niépce2 sowie die entdeckung des ältesten fotografischen la
bors der Welt (1840–1855). seit 1999 ist er mieter des hauses, 
wo niépce seine erfindungen entwickelte. Zusammen mit Jean
louis marignier, Forscher beim crns, konnte er die Arbeit von 
niépce rekonstruieren und zeigen, wie dessen experimente 
funktionierten.
Jeanlouis marignier zeichnete die geschichte der fotogra
fischen Forschungsarbeiten von niépce, von seinen ersten ver
suchen im Jahr 1816 bis zur erfindung im Jahr 1824 und seinen 
verbesserungen bis 1829, nach. er sprach von dessen Zusam
menarbeit mit daguerre und der erfindung eines zweiten foto
grafischen verfahrens, der Physautotypie. Jeanlouis marignier 
illustrierte seine Arbeiten zur heliographie von niépce und zur 
Wiederentdeckung der Physautotypie mit beispielbildern, die 
mit bitumen oder mit destillationsrückständen einer lavendel
essenz auf glas, Kupfer, Zinn und silber hergestellt worden 
 waren. dank dieser rekonstruktionen konnte er die bedin
gungen erklären, die zur ersten Fotografie der Welt führten, 
 aufgenommen von einem Zimmer des erfinders aus, das heute 
öffentlich zugänglich ist. 
im zweiten teil der Konferenz griff susanne bieri, die Präsiden
tin des Kompetenznetzwerks Fotografie, die Frage der unum
gänglichen selektion auf, die im Zusammenhang mit der ein
schätzung des Werts einer sammlung steht. séverine Pache 
präsentierte darauf ihre Arbeit mit der ikonografischen samm
lung des schweizer Kameramuseums. Professor olivier lugon 
stellte das Forschungsprojekt «l’exposition moderne de la 
photographie (1920–1970)» der universität lausanne vor.  
nach claus gunti, der über die entwicklung von der analogen 
zur digitalen Fotografie an der düsseldorfer Fotoschule sprach, 
zeichnete Pauline martine die geschichte der unschärfe, von 
der pikturalen zur fotografischen, nach. 
Professor François valloton und manuel sigrist schlossen die 
Konferenz ab, indem sie die exemplarische Zusammenarbeit 
verschiedenster institutionen rund um den bestand hans 
 steiner erläuterten.
man hätte der Konferenz das überladene Programm vorwerfen 
können. vielleicht ist die dichte des Angebotes aber auch viel
mehr ein Ausdruck davon, dass es an solchen begegnungen 
mangelt und wir hungrig danach sind. Wir hoffen auf jeden  
Fall, dass der erfolg dieser Konferenz, motivation für weitere 
 initiativen ist. 

Photographie 
«Points de vue, pour une histoire de la photographie», compte
rendu du colloque du 15 mai 2009, cePv, vevey.
confronté à la quantité croissante de fonds photographiques à 
traiter, ceci avec des moyens financiers constants, le réseau 
de compétences Photographie a défini des critères1 qui an
crent la sauvegarde dans l’histoire de la photographie et qui 
procèdent, de ce fait, à une nécessaire sélection.
c’est dans cet état d’esprit, souhaitant favoriser rencontres et 
échanges entre conservation et recherche universitaire, que le 
réseau de compétences Photographie a saisi l’opportunité  
de la conférence de Jeanlouis marignier et PierreYves mahé, 
organisée par le musée suisse de l’appareil photographique, 
pour inviter quelques chercheurs à présenter leurs travaux. 
A cette occasion, PierreYves mahé, directeur de spéos – Paris 
Photographic institute, présenta la maison nicéphore niépce2, 
ainsi que la découverte du plus vieux laboratoire photographi
que au monde (1840–1855). depuis 1999, il est locataire de la 
maison où niépce mit au point ses inventions. Avec Jeanlouis 
marignier, chercheur au cnrs, ils ont reconstitué le travail  
de niépce et mis à jour le cadre de ses expériences. 
Jeanlouis marignier relata l’histoire des recherches photogra
phiques de niépce depuis les premiers essais en 1816, jusqu’à 
l’invention de 1824 et ses perfectionnements jusqu’en 1829.  
il aborda la collaboration avec daguerre et l’invention d’un 
 second procédé photographique: le physautotype. Jeanlouis 
marignier illustra cette conférence par ses travaux de reconsti
tution de l’héliographie de niépce et de redécouverte du 
 physautotype. il montra des exemples d’images au bitume de 
Judée ou au résidu de la distillation de l’essence de lavande 
sur verre, cuivre, étain, argent. grâce à des reconstitutions, il 
expliqua les conditions de prise de vue de la «première photo
graphie au monde» depuis l’une des fenêtres de la maison  
de l’inventeur, aujourd’hui accessible au public.
en seconde partie, susanne bieri, présidente du réseau de 
compétences Photographie, aborda la question de la sélection 
inévitable permettant l’estimation adéquate de la valeur d’une 
collection, puis séverine Pache évoqua son approche des col
lections iconographiques du musée suisse de l’appareil photo
graphique. le Prof. olivier lugon présenta le projet de recher
che «l’exposition moderne de la photographie (1920–1970)» 
de l’université de lausanne. Après l’intervention de claus 
 gunti sur l’évolution de la photographie argentique à l’image
rie numérique à l’ecole de düsseldorf, ce fut au tour de Pauline 
martin de nous entretenir du flou; du pictural au photographi
que. le Prof. François vallotton et manuel sigrist conclurent  
en présentant le programme exemplaire de collaboration 
 interinstitutionnelle autour du fonds hans steiner.
on put peutêtre reprocher la densité de cette soirée ou y lire la 
démonstration de l’évidente nécessité de telles rencontres 
dont le manque nous a rendus quelque peu boulimiques. 
 gageons que le succès rencontré stimule d’autres initiatives.

1 www.memoriav.ch  |  2 www.maisonniepce.com

i n t e r n A< reconstitution de la rétine au 
 chlorure d’argent, négatif et positif.

 Photo: Jeanlouis marignier
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i n t e r n A

1935. ein Ferienlager in den bergen. die Kü
chenmannschaft bereitet das essen für die 
mitschülerinnen und mitschüler vor. in der 
Zwischenzeit hält der technische sammlungs
assistent an einem basler gymnasium und 
passionierte Fotograf ernst lautenschlager 
(1914–2000) die szene mit seinem Fotoappa
rat fest. ein spezielles gerät: es stellt gleich
zeitig zwei bilder her, die je eine leicht andere 
Perspektive aufweisen. 

Dreidimensionale Bergwelt 
das resultat ist eine sogenannte stereofoto
grafie, bei der scheinbar zweimal dasselbe ab
gebildet ist: doch es gibt minime Abwei
chungen – die letztlich die spezielle technik 
der stereofotografie ausmachen: der Abstand 
der beiden Kameraobjektive, mit der die 
 «doppelaufnahme» gemacht wird, ist ver
gleichbar mit dem verhältnis zum Augenab
stand. im hirn setzt der betrachter die beiden 
nicht ganz identischen bilder dann wieder zu 
einem dreidimensionalen bild zusammen,  
das der «Wirklichkeit» näher kommt als eine 
«gewöhnliche» Fotografie. rund 10 000 solche 
stereobilder befinden sich in der sammlung 
des schweizerischen Alpinen museums am 
berner helvetiaplatz. Kein Wunder, dass diese 
visuellen Zeugnisse gerade in diesem altehr
würdigen, 1905 eröffneten museum lagern, 
das die Auseinandersetzung mit der bergwelt 
und ihrem kulturellen erbe fördert.

diE alpEn hautnah ErlEBEn 
das schwEiZErischE  
alpinE musEum und sEinE 
FotograFiEn
Schon immer faszinierte die Bergwelt auch die Fotografen. Mit Hilfe der Stereo-
fotografie gelang es ihnen, ihren Erinnerungen eine dreidimensionale Form zu 
 geben. Die fotografischen Schätze aus den Anfängen der Bergfotografie sind heute 
im Schweizerischen Alpinen Museum in Bern zu bestaunen.

230 000 fotografische Objekte 
stereofotografie war in ihren Anfängen um 
1850 eine ästhetische und mitunter kosten
intensive spielerei, die bei der darstellung  
von touristischen Attraktionen eine wichtige 
rolle spielte und vor allem im privaten bereich 
genutzt wurde. erst allmählich wurde sie auch 
als hilfsmittel für wissenschaftliche Arbeiten 
beigezogen. «gerade im Alpinismus wurde die 
stereofotografie auch dafür eingesetzt, um 
routen und Wege aufzuzeigen und bisher 
 wenig bekannte gebiete zu dokumentieren», 
berichtet urs Kneubühl, der direktor des Alpi
nen museums. neben dem privaten gebrauch 
konnte sich die stereoskopie am nachhal
tigsten bei den luftbildern etablieren, die 
 wiederum eine wichtige grundlage für die Kar
tografie lieferten. «ein wichtiger teil unserer 
bestände stammt aus den sektionsarchiven 
des schweizer Alpenclub sAc, vor allem der 
berner sektion», sagt Kneubühl. «der sAc war 
sehr aktiv in der Promotion der Fotografie. die 
bilder wurden als Anschauungsmaterial für 
bergtouren verwendet und den verschiedenen 
sektionen für die Projektion zur verfügung 
 gestellt.» obschon das museum zumindest in 
seiner dauerausstellung vor allem auf drei
dimensionale objekte setzt (bergreliefs, Flug
bildkamera, ski und bergsteigerausrüstungen 
etc.) wächst auch seine fotografische samm
lung ständig. mittlerweile umfasst die Foto
kollektion rund 230 000 objekte (glasplatten, 

sAmuel mumenthAler 
bAKom

< Ferien im maderanertal, 1935. 
 Aus dem originalbildpaar wurde eine Anaglyphe erstellt.
 Foto: ernst lautenschlager/schweizerisches Alpines museum, bern
 um diese stereofotografie dreidimensional sehen zu können,  

setzen sie bitte die beiliegende Anaglyphenbrille auf. 
  Anaglyphenbild: ruedi minder, bern
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Ferien im maderanertal, 1935. das originalbildpaar: zwei Fotografien mit leicht verschiedener Perspektive. 
Foto: ernst lautenschlager/schweizerisches Alpines museum, bern

Faszinosum Stereofotografie 
Auf www.memoriav.ch/bulle
tin16 finden sie alles, was  
sie über stereofotografie wissen 
sollten, sowie weitere  
3dbeispiele aus dem bestand 
lautenschlager, der im schwei
zerischen Alpinen museum  
in bern konserviert ist.

geschichte hat, häufen sich die Anfragen von 
Privatpersonen und institutionen, die ihre 
 bestände dem museum vermachen möchten. 
hier stellt sich die Qual der Auswahl: «Wichtig 
sind vor allem auch die begleitmaterialien», 
gibt urs Kneubühl zu bedenken. «sie erlauben 
uns rückschlüsse darauf, wo und wann und in 
welchem Kontext ein bild entstanden ist.»

Pädagogisches Potenzial
derzeit ist eine Auswahl von stereofotografien 
in einer kleinen Präsentation unter dem titel 
«stereofoto revival» im Alpinen museum zu 
entdecken. «Wenn man das bild dreidimen
sional erlebbar machen kann wie bei den 
stereofotos, dann ist das für die veranschau
lichung natürlich ein Plus», glaubt urs Kneu
bühl, der diese etwas in vergessenheit gera
tene spielart der Fotografie, die in den 1920er 
und 1930erJahren einen eigentlichen boom 
erlebte, künftig mehr im pädagogischen 
 bereich einsetzen will. «diese spezielle tech
nik wurde schon früher zu unterrichts und  
veranschaulichungszwecken eingesetzt», sagt 
Kneubühl. «Für didaktische veranstaltungen 
besteht da auf jeden Fall ein Potenzial, das  
wir in Zukunft mehr nützen können.» ein  
Plus – zumindest für das jüngere Zielpublikum 
– ist sicher, dass man stereofotografien auch 
am computerbildschirm anschauen kann.

dias, negative, Abzüge und natürlich stereo
bilder) von über 320 Fotografen. die Auto
didakten der Anfangszeit, berufs und Ama
teurfotografen sind gleichwertig vertreten, 
 darunter die meisten bekannten namen  
wie bisson frères, Frédéric martens, Adolphe 
braun, William Frederick donkin, vittorio  
sella, aber auch die alpinistischen schweizer 
schwergewichte Jules beck oder Paul montan
don. die überwiegende mehrheit dieser visu
ellen Zeugnisse seit den Pionierjahren des 
 Alpinismus bis heute gelangte als schenkung 
ins museum – die letzten grossen nachlässe, 
die das museum erhielt, stammen von den 
 bekannten Alpinisten dölf reist (1921–2000) 
und André roch (1906–2002).

Bedrohter Bestand gerettet
bei der Qualität der erschliessung und Aufbe
wahrung seiner Fotosammlung sei das Alpine 
museum in den letzten Jahren «ganz wesent
lich weitergekommen», ist urs Kneubühl 
 überzeugt. dabei half auch die Projektzusam
menarbeit mit memoriav, dank der ein be
drohter bestand von 800 ausgewählten Foto
grafien aus den bergregionen erhalten werden 
konnte. «der stellenwert des audiovisuellen 
Kulturguts ist in den letzten Jahren dank der 
 initiative von memoriav enorm gewachsen», 
sagt Kneubühl. gleiches gilt für die fotogra
fischen bestände des Alpinen museums: seit 
sich herumgesprochen hat, dass man in bern 
auch ein Auge für die bergfotografie und ihre 
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i n t e r n A

Auf der Krönte, 18. August 1935. Foto: ernst lautenschlager/schweizerisches Alpines museum
um diese stereofotografie dreidimensional sehen zu können, setzen sie bitte die beiliegende Anaglyphenbrille auf.
Anaglyphenbild: ruedi minder, bern
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Bild- und Tonquellen für die Schule: 
Erlebte Schweiz

«erlebte schweiz» präsentiert thematische 
 Kinoveranstaltungen in der ganzen schweiz. 
Aber auch an messen, schulen, Konferenzen, 
grossanlässen oder in Ausstellungen ist 
 «erlebte schweiz» anwesend. dank der 
 einzigartigen Formel – vorführung historischer  
bild und tondokumente, die jeweils von 
 Zeitzeugen oder historikerinnen live kommen
tiert und diskutiert werden – erhält das 
 Publikum einen ganz besonderen Zugang zu 
einer vielzahl spannender themen. eine 
 ganze reihe von veranstaltungen steht bereits 
zur Auswahl, die das politische, gesellschaft
liche und kulturelle leben der schweiz im  
20. Jahrhundert widerspiegeln.
in der Kurzversion für die schulen stehen ein 
rund 15minütiger Filmblock und eine Fach
person, die über die Quellen und inhalte Aus
kunft geben kann, während zweier lektionen 
zur verfügung. unter der leitung der lehrkraft 
können die schülerinnen und schüler mit  
der Fachperson über das gerade gesehene 
diskutieren.

Alle Veranstaltungen sowie weitere 
 Informationen: 
www.erlebteschweiz.ch

L’éveil à l’image pour les écoles 
 primaires: Roadmovie

chaque automne, le bus du cinéma itinérant 
roadmovie prend la route à travers les 
 magnifiques paysages suisses pour rendre 
 visite à 28 écoles et communes décentrali
sées. en étroite collaboration avec les écoles 
primaires des villages, le projet propose aux 
classes d’organiser leur propre salle de 
 cinéma. dans un premier temps, les ensei
gnants préparent leurs élèves à la journée de 
cinéma roadmovie. ils s’appuient sur  
le dossier pédagogique de roadmovie. ce 
dossier est supervisé par le réseau cinéma 
ch et propose des leçons sur les thèmes de la 
sortie au cinéma, des métiers du cinéma,  
des phénomènes optiques, etc.
dans un second temps, roadmovie arrive  
au village pour une projection de courts 
 métrages. l’aprèsmidi alterne visionnement 
et discussions. l’animateur roadmovie 
 stimule la réflexion des élèves. 

Plus d’informations sur 
www.roadmovie.ch 
> Tournée > Education au cinéma
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«Bilder und Töne entziffern»  
Tagungsband 

im unterricht werden audiovisuelle doku
mente nach wie vor hauptsächlich als illustra
tionsmaterial eingesetzt. die vertiefte 
 interpretation von Fernseh, radio und Film
beiträgen sollte aber einen gewichtigeren 
Platz in der bildungslandschaft bekommen. 
der tagungsband zu dem von memoriav in 
Aarau veranstalteten Kolloquium versammelt 
pädagogische und didaktische initiativen 
 sowie methoden, die auf verschiedenen 
 bildungsstufen nach der inszenierung und der 
Wirkung von bild und tondokumenten fragen. 

colloque memoriav Kolloquium | 2008
«bilder und töne entziffern»
herausgegeben von memoriav,
142 seiten, mit s/wAbbildungen. 
chF 29.80

Bestellung und weitere Informationen: 
www.memoriav.ch > Service > Shop
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Welttag des audiovisuellen Erbes
Journée mondiale du patrimoine audiovisuel
Giornata mondiale del patrimonio audiovisivo 
Di internaziunal dal patrimoni audiovisual

27.10.2009

www.memoriav.ch/worldday09

«Fading heritage: we can save it
!»

Under the 
patronage of the 
Swiss Commission 
for UNESCO

Alle schweizer veranstaltungen:
toutes les manifestations suisses:

tutte le manifestazioni svizzere: 
tut las occurrenzas svizras: 


