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Martin Scholz/ Ute Helmbold 

E I N F U H R U N G 

Das Bildsampling, -recycling, 
die Uberlagerung oder Collage, also 
die Mehrfachnutzung von Ab-
bildungen, ist eine der wichtigsten 
visuellen Kulturtechniken. Wenn 
neue Bilder wirken und visuell 
erfolgreich sein sollen, benotigen 
sie ein gewisses MaE an bereits 
bekannten visuellen Eindriicken. 
Sie nutzen gezielt Telle und Versatz-
stiicke aus fremden Bildern in 
Form eines ahnlichen Konzeptes, 
einer vertrauten Erscheinung oder 
durch ein direktes visuelles Zitat. 
Oder andersherum gesagt, Zitate 
und Bildteile fremder oder eigener 
Herkunft inspirieren Gestalterlnnen 
maBgeblich dazu, neue Bilder zu 
schaffen. Die Bildwieder- und Weiter-
verwertung ist zudem als Zeichen 
der Kontinuitat in einer kulturellen 
Entwicklung anzusehen. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob der urspriing-
liche Bildinhalt weitergefiihrt oder 
aber ignoriert wird, um zu neuen 
Ergebnissen und Bildaussagen 
zu kommen. Das kulturelle Bild-
gedachtnis beeinflusst in jedem Fall 
und intuitiv die Erfindung neuer 
Bilder. Insofern muss die Bilderflut 
nicht mehr sensationserheischend 
beschworen werden, sie ist langst 
da, denn sie war immer da. Neu sind 
die technischen Moglichkeiten, sie 
machen es einfach, ja obligatorisch, 
auf »fremde« Bilder und Bildelemente 
zuriickzugreifen, die in Katalogen, 
Zeitungen, im Internet gefunden 
werden und/oder schnell auf den 
Scanner gelegt werden konnen. 
Die jahrliche Veranstaltungsreihe 
»Stolpersteine« an der Hochschule 



fiir Bildende Kiinste Braunschweig 
beschaftigt sich explizit mit Bildern 
unter aktuellen Gesichtspunkten. 
Bildpraktiker und -theoretiker 
stellen die jeweils eigenen Ansatze 
und Losungen vor und diskutie-
ren sie. B i ldsampl ing-Wie viele 
Bilder brauchen wir? ist das dritte 
Symposium der »Stolpersteine« und 
fokussiert auf die Konsequenzen, die 
fiir Bildhersteller und -gestalter aus 
der Wiederverwendung entstehen. 
Diese Konsequenzen entstehen haufig 
erst aus dem Gebrauch, der Praxis 
und der al lmahhchen Veranderung 
von Bildern und lassen haufig die 
Ebene der wissenschafthchen Re-
flektion auKer Acht. Daher finden 
sich in dieser Pubhkation neben der 
wissenschaftlichen Darstellung auch 
Beschreibungen von Phanomenen. 
Diese zunachst als deskriptive Auf-
zeichnung zu verstehenden Ansatze 
sehen wir als Grundlage einer weiter-
zufiihrenden bildwissenschaftlichen 
Erforschung des Bildsamplings an. 

Felsmalereien zahlen zu den altesten 
von Menschen gemachten Bildern. 
Gerade in Hohlen, die haufig Wohn-
und Ritualstatten waren, wurden 
Bilder liber- oder dicht neben-
einander gemalt. Unterschiedliche 
Autoren oder Stilphasen finden sich 
auf der gleichen Wand und nur selten 
ist Platzmangel hierfiir verant-
wortlich. Vielmehr ist die Nutzung 
vorhandener Formen, Farben und 
Themen sehr bewusst geschehen. Der 
genius loci der Orte ist eine Erklarung, 
ein anderer und eher gestalterisch 
motivierter Ansatz, liegt in der 
Erkenntnis, dass die Uberlagerung 
eine bewusste visuelle Kommentierung 
und Konkretisierung alterer Bild-
konzepte darstellt. Anhand von vier 
Thesen zeigt MARTIN SCHOLZ, dass 



Ahnlichkeiten der europaischen 
und afrikanischen Felsmalerei 
auch in der Motivation der Bild-
herstellung vorausgesetzt werden 
konnen. Trotz ihrer raumlichen und 
zeitlichen Distanz ist eine groKe 
Ubereinstimmung beider Gruppen 
in der Zuweisung von Bildern als 
ein »erzahlendes« Medium fest-
zustellen. Der berichtende Charakter 
der Felsmalereien wird erst durch 
die Verwendung der Uberlagerung 
als darstellerische und gestalterische 
Technik moglich. Damit wird 
zugleich die Verbreitung in der 
Moderne offensichtlich. 
Ist das Graffiti als moderne Methode 
der Wandkunst nur der Ausdruck 
einer unmittelbaren AuEerung oder 
ist es eine bewusste Kommentierung 
und damit die Fortfiihrung der 
visuellen Evolution eines Bildes? 

Die Verbindung von Bild und Musik 
ist in der Musik- und Clubszene 
alltaglich, Dort steht das Sampling fiir 
die Kombination von Bild, Musik, 
Ton und Live-Performance. Das 
Bildmaterial muss nicht von den 
Visual Jockeys (VJ) eigens hergestellt 
werden, sondern stammt haufig aus 
dem Internet, aus Computerspielen 
oder von Kollegen. Inhalt, Kontext 
und urspriingliche Bedeutung der 
Bilder werden damit weitestgehend 
ignoriert. Der VJ tritt als Bildnutzer 
fiir einem ganz anderen, als den 
urspriinglich informativen, kommuni-
kativen oder kiinstlerischen Zweck 
auf. ENO HENZE fragt in seinem 
Aufsatz nach dem Zusammenwir-
ken von Musik und Bild. Der Club 
zielt, im Gegensatz zur klassischen 
Bildbetrachtung im Museum, auf 
die Wahrnehmung des konkreten 
und physisch Prasenten ab. Anhand 
der Beschreibung und Diskussion 



kinetischer Bilder, d.h. sich standig er-
neuernder und verfallender Bilder, wird 
die Relevanz von Bedeutung in Bezug 
auf Musik und Bilder untersucht und 
neu zugeordnet. Kinetische Bilder 
werden nicht langweilig, so Henzes 
These, denn ebenso wie dasselbe 
Musikstiick immer und immer wieder 
zu horen ist, weil das abstrakte 
Kennen des Stiicks die Erfahrung des 
Sich-in-der-Musik-Befindens nicht 
ersetzen kann, lassen sich auch jene, 
von Bedeutung und Verweisen ent-
kleideten Bilder immer wieder nutzen 
und beschauen. 

Die Verwendung fremder Bilder oder 
-telle hat durch die vereinfachten 
Kopier- und Manipulationsmoglich-
keiten neben der darstellerischen 
und gestalterischen Seite sehr starke 
juristische Aspekte. Es gibt Bilder 
und die Rechte an ihnen: das Recht 
am eigenen Bild, das Recht des 
Bildherstellers, die Rechte fiir die 
Verwertung und das Recht der Kunst 
und der Wissenschaft auf Zitate. 
Alle werden beriihrt, wenn Bilder 
recycelt, gesampelt und wiederver-
wertet werden. HEIDE HACKENBERG 
schildert den Einfluss von Person-
lichkeits- und Urheberrechten und 
lotet damit den schmalen Grad von 
Inspiration und Plagiat aus. 

Die Fotocollage war eine neue und 
innovative kiinstlerischen Technik 
der 20 er Jahre des 20. Jahrhunderts . 
Die Bilder lassen haufig den Bruch 
zwischen den Einzelteilen hervor-
treten, so als wenn an eine Ver-
schleierung der unterschiedlichen 
Herkunft nicht gedacht worden 
ware. Aus ihrem eigentlichen 
Zusammenhang losgelost, wurden 
die Bildelemente genutzt, um die 
reale Objektwelt zu einer phantasie-



vollen und iiberbordenden Welt-
beschreibung werden zu lassen, 
in dem ein zuweilen groteskes 
visuelles Neben- und Miteinander 
geschaffen wurde. HANNE BERGIUS 
zeigt, dass die Fotomontage als ein 
Gegenkonzept zur damals aktuellen 
Fotografie zu begreifen ist. Ihre 
Herstellung liegt weniger in einem 
asthetisch motivierten Anhaufen von 
Bildteilen als vielmehr in der -durch-
aus positiven-Intention der Zerstorung. 
Ganz im Sinne der Dada-Konzeption 
stellten die Briiche und visuellen 
Schocks die Moderne in Frage. Der 
Schnitt als ein visuelles, textuelles, 
mechanisches und poetisches In
strument v^ar Teil einer entregelten 
Kunstauffassung, in der-zunachst 
widersinnig erscheinend-gerade ein 
Groteskverfahren jenes zu leisten 
vermochte, was ein realistisches 
Verfahren wie z.B. die Fotografie 
nicht schafft, eben das Zeigen von 
Zusammenhangen, Beweggriinden 
und des Trivialen. 

Fine offensichtliche Collage hat 
einen stark Aufmerksamkeit erregenden 
Effekt. Designer und Zeitungsmacher 
nutzen dieses als Basis fur Titelbild-
collagen und Werbekonzepte. Aus 
einem Bildfundus werden passende 
visuelle Accessoires genutzt, um 
zu einer neuen Aussage zu kommen. 
Diese Bilder leben davon, dass 
ein offentliches Bild einer Sache 
vorhanden ist, auf das die Collage 
nur noch hinweisen muss. LUDVIK 
GLAZER-NAUDE beschreibt die 
Einschrankungen und Nutzungs-
moglichkeiten dieser Bilderflut als 
Ausgangspunkt fiir Illustratoren 
und Titelbildgestalter. Er schildert 
die praktischen Auswirkungen eines 
Bildge- und Bildverbrauches als wirt-
schaftliches und kreatives Potential. 



Der Zeitgeschmack kann verachtlich 
betrachtet werden, ist jedoch auch 
Ursache einer notwendigen, well 
generell abrufbaren Ubereinkunft, 
wie Visuelles zu behandeln ist. 

Filme, Serien und Informations-
sendungen werden durch Filmtrailer 
beworben. Die Szenen, Handlungen 
und Bilder werden komprimiert und 
uhereinandergelegt. In annahernd 
30 Sekunden wird eine Geschichte 
erzahlt und zugleich auf den tat-
sachlichen Film neugierig gemacht. 
Wahrend im Film die einzelnen 
Szenen in einer Reihenfolge, die der 
Erzahlung dient, stehen, erzahlt 
der Trailer hingegen etwas anderes 
und setzt die logische oder zeitliche 
Abfolge unter Umstanden auKer 
Kraft. Der Trailer ist keine Kurz-
fassung eines Films, sonst ware die 
Losung bereits bekannt, sondern 
ist ein eigenstandiges visuelles 
Statement mit geliehenen Bildern. 
WOLFRAM MECHELKES Beitrag 
fokussiert auf den fiir Massenmedien 
alltaglichen und praktischen Aspekt 
des Bildsamplings. Die Frage nach 
der Aufmerksamkeit der Zuschauer, 
ihre Gewinnung und Befriedigung 
fiihrt zu einer generellen Frage. 
Wie kann dauerhaft, 24 Stunden 
am Tag und 365 Tage im Jahr etwas 
gezeigt werden, was in ausreichen-
der Menge gar nicht vorhanden ist: 
Bedeutsames, kulturell Hochstehen-
des und zugleich Spannendes? Es 
wird deutlich, dass die Wiederholung 
des immer Gleichen oder Ahnlichen, 
neben wirtschaftlichen Aspekten, 
insbesondere Fragen der individu-
ellen Bediirfnisse des Publikums 
beriihrt. 

Die Illustration nutzt ganz selbst-
verstandlich die eigenen Bilder 
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mehrfach. Diese Verwendung 
bezieht sich im Wesentlichen auf 
drei Bereiche. Zum Ersten werden 
konkrete Bilder als Ganzes noch 
einmal benutzt. Das geschieht z.B. 
dann, wenn fiir eine Bildinstallation 
die Anordnung, die Reihenfolge und 
der visuelle Fokus verandert werden 
soil. Zum Zweiten kann eine Bildidee 
mehrfach verwendet werden. Bild-
reihen, Serien und das Werk eines 
Kiinstlers leben letztendlich hiervon. 
Entscheidend ist, dass ein Bild zu 
einem anderen und neuen fiihrt. 
Zum Dritten werden vorhandene 
Bildfragmente immer wieder genutzt, 
um neue Bilder und Kompositionen zu 
erstellen. Die Wiederverwertung von 
Bildern wird durch den Computer 
vereinfacht, ist allerdings nicht die 
Ursache fiir die massenhafte Bildwie-
derverwendung. Entscheidend ist fiir 
Bildmacher das Spiel mit Bildern und 
Fragmenten. UTE HELMBOLD steHt 
anhand des Projektes »40 Bilder« 
die Konzeption eines Bildalphabetes 
vor. Hierin iibernehmen vereinbarte 
Zeichen und Bildteile die Aufgabe, 
stets neue Bildaussagen zu generieren. 
Der Vorteil dieses Verfahrens liegt in 
seiner Einfachheit, denn die darstel-
lerische Ebene verliert an Bedeutung, 
wahrend die erzahlerische Ebene 
gewinnt. Insofern fiihrt, so die 
Helmbold'sche These, die Reduktion 
der Elemente zu einer Potenzierung 
in der Narration. 
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Martin Scholz 

Der Pels, der Tanz, die 
Macht und ihre B i lder -
FELSMALEREI DER SAN 

ABSTRACT 
Das Volk der San siedelte vor 
ca. 27 000 Jahren im siidlichen Afrika 
im Gebiet des heutigen Namibia, 
Siidafrika und Lesotho. Ihre Fels-
malerei gehort zu den altesten Spuren 
menschlicher Bildproduktion und ist 
zugleich die langste einer einzigen 
Kultur. Die letzten Bilder wurden um 
1850 angefertigt. 

Die Kernthese dieses Aufsatzes ist, 
dass die Felsmalerei der San bereits 
alle wesentlichen Verfahren des 
Bildsamplings besitzt und, unab-
hangig von europaischen Einfliissen, 
auf Grundkonstanten von Bildern 
iiberhaupt verweist. Am Beispiel der 
San wird deutlich, dass vier grund-
legende Konzepte existieren. 

Zum Ersten materialisiert die 
Bildiiberlagerung in erster Linie 
eine Idee. Ware das Abgebildete so 
vorhanden wie gewiinscht, ware eine 
naturalistisch arbeitende Abbildungs-
methode gewahlt worden, d.h. 
Fiktion und Realitat treffen besonders 
deutlich in der sichtbaren Uberlage-
rung des Bildsamplings aufeinander. 

Zum Zweiten ist der Zufall - als 
Geselle der Gestaltung - offensicht-
lich. Die Nutzung von Untergriinden, 
Kantensituationen oder die Aus-
nutzung von Kontrasten und anderen 
normalerweise abbildunabhangigen 
Faktoren, ist ein Kennzeichen von 
Bildiiberlagerungen. 

Zum Dritten sind Uberlagerungen 
sichtbare und damit bewusste Weiter-
entwicklungen alterer Bildkonzepte. 



Sie verdeutlichen starker als andere 
Bilder, dass Epochen, Stile und 
Generationen miteinander verwoben 
sind. 
Zum Vierten nutzt das Bildsampling, 
wenn es eine Wirkung im gesellschaft-
lichen Bereich besitzen will, die 
Macht, die den vorhandenen und 
bekannten Bildzeichen oder Orten 
zugeordnet wird. Es nutzt Tradiertes 
fiir eine eigene visuelle Aussage. 

DER GEGENSTAND DER 
UNTERSUCHUNG 
»Von wirklichen Bildern erwarten 
wir dagegen nicht nur eine Be-
statigung dessen, was wir schon 
wissen, sondern einen Mehrwert, 
einen Seinszuwachs« [Hans Georg 
Gadamer. Zitiert von Boehm 1995, 
S.3321. 

Der Begriff des Bildsamplings 
scheint die aktuelle und typischer-
weise mit modernen Produktions-
und Kommunikationsformen 
verbundene Verwendungsart von 
Bildern in Zeitschriften, Fernsehen 
und Internet deutlich zu charakteri-
sieren. Die Einfallslosigkeit der 
Kreativen und die Moglichkeit 
zur maschinellen Kopie sind 
Starke Motive, um die verwerflich 
erscheinende industrielle Nutzung 
von Bildern zu kritisieren. Zeigt 
die Kopie an sich doch bereits die 
Beschranktheit der Bildhersteller 
und die hassliche Fratze von Bildver-
marktung, in dem Visuelles, das 
urspriinglich der Sinnstiftung der 
Hochkultur diente, nun ein weiteres 
Mai verwendet wird. Leider ist die 
Entriistung, wie dessen Begriindung, 
bereits im Ansatz falsch. Die Wieder-
verwendung von Themen, Bildmo-
tiven Oder voUstandigen Werken ist 
Teil der Bildkultur. Ohne standiges 
Kopieren und Verweisen auf altere 
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Bilder gabe es keinerlei visuelle 
Kultur. 

Das Thema dieser Veroffentlichung 
stellt die generelle Frage nach der 
notwendigen Menge an guten alten 
und notwendigen neuen Bildern 
und damit nach dem Anfang der 
Bildproduktion. Sind Spuren im 
Sand Bilder oder Uberlagerungen? ^ 
Sind bereits die Felsmalereien in den 
Hohlen von Lascaux, Cosquer oder 
Chauvet in Frankreich ein erstes 
Bildarchiv der Welt? Anhand von 
vier Thesen wird gezeigt, dass das 
Konzept des Bildsamplings so alt wie 
die menschliche Bildproduktion ist.^ 

Felsmalereien in Europa 
Menschen gibt es seit ca. 500 000 
Jahren (Homofaber), vor rund 
50 000 Jahren entwickelte sich der 
Homo sapiens. Die Zeit, verstanden 
als ein Mal̂  zur Beschreibung von 
nacheinander geschehenen Hand-
lungen, wird seit rund 5 000 Jahren 
erfasst und aus dem Jahr 4236 v. Chr. 
stammt das friiheste nachweisbare 
Datum in den Aufzeichnungen des 
agyptischen Reiches. Zurzeit sind 
rund 300 Fundorte palaolithischer 
Wandkunst in Europa bekannt. Diese 
befinden sich im Gebiet des heutigen 
Russlands am Ural, im Gebiet des 
heutigen Rumaniens und, mit der 
hochsten Konzentration von ca. 100 
Hohlen, zwischen Bordeaux und dem 
Baskenland im heutigen Frankreich 
und Spanien [Lorblanchet 2000, 
S. 54]. Die wiederentdeckten Hohlen 
sind eine Art Momentaufnahme der 
damaligen Welt, Kultur und Zivilisa-
tion, ohne dass es allerdings weiter-
gehende Erklarungen zu den Funden 
gabe, denn das Verstandnis fiir die 
Kultur ist verloren, bzw. iiberlagert 
worden. Es gibt keine Nachfahren 
der Steinzeitmenschen, die befragt 
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1 A' 

und deren Sprache oder Verhalten zu 
Vergleichen herangezogen werden 
konnte. 

Durch die kalten Polkappen 
war West- und Siideuropa ein 
Land der Rentierherden. Die 
Menschen der Jiingeren Steinzeit 
(40000-12 500 V. Chr.) waren Jager 
und Sammler, es gab einen jahres-
zeitlichen Wechsel der Tierherden 
(Pferde, Ren, Wisent oder Mammut) 
und dorfartige Ansiedlungen an 
den Zugwegen der Tiere [Chau-
vet&al. 1995]. In der Mittelsteinzeit 
lebte der Neanderthaler, der ein 
direkter Nachkomme der Affen und 
kein Vorfahre des Menschen ist. Die 
Menschen, die die Felsmalereien in 
den Hohlen in Frankreich oder Nord-
spanien angefertigt haben, lebten in 
der Zeitepoche des Jungpalaolithi-
kums, das ist die Spatzeit (nach Alt-
und Mittelsteinzeit) der Steinzeit, 
und gehoren der Art Homo sapiens 
an. Der Homo sapiens ist in Korper-
haltung und -form bereits mit den 
heutigen Menschen vergleichbar. Er 
besitzt eine Sprache und Werkzeuge. 
Es existieren Religionsformen und 
Tabus, d.h. aus einer der unmittel-
baren Lebenserhaltung verpflichteten 
Gruppen von Lebewesen wird durch 
Formen von Reflexion ansatzw^eise 
eine Gesellschaft. 

Die »Hand des Entdeckers« (Bild 1) 
war 1985 das erste Zeichen mensch-
licher Anwesenheit, dass der franzo-
sischen Berufstaucher Henri Cosquer 
in der Grotte Cosquer gefunden hat. 
Cosquer fand eine verlassene Hohle 
mit Kochstellen, Utensilien, Knochen 
und Werkzeugen vor. Die Grotte 
Cosquer war wie viele andere Fund-
statten europaischer Felsmalerei 
ein Ritualort bzw. Notunterkunft 
und keine Wohnhohle. Sie wurde 
in zwei Phasen (16 000 v. Chr. und 
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25 000 V. Chr.) genutzt und ist 
zugleich die alteste von Menschen 
bewohnte Hohle Europas. 

Darstellungen von Menschen in 
den Felsmalereien sind mit rund 
1 500 Abbildungen in ganz Europa 
selten zu finden, im Gegensatz zu 
vielen tausend Tierdarstellungen. 
Die Mehrzahl davon sind Dar
stellungen ohne eine explizite 
Geschlechterzuordnung. Nur 
ca. 10 % der Abbildungen sind ein-
deutig als Manner zu identifizieren 
[Lorblanchet 2000, S.57ff.]. Die 
haufigsten Tierarten sind Pferde und 
Kinder (d.h. Wisente oder Auer-
ochsen), sie stellen gemeinsam rund 
60 % der Tierbilder. Es existieren 
ferner Felsmalereien von Steinbock, 
Hirsch, Mammut, Ren sowie Baren 
und Lowen. 

Deutlich wird der Unterschied 
zwischen gejagten und abgebilde-
ten Tieren. Durch die Forschung ist 
nachgewiesen, dass die Menschen 
haufig das Ren gejagt haben, aber in 
den Felsbildern haufiger Pferde und 
Rinder dargestellt haben. Das hei£t, 
dass, entgegen friiherer Erklarungs-
versuche, die Abbildung von Tieren 
nicht zwangslaufig als Jagdmagie 
verstanden werden kann. Dagegen 
spricht auch die Uberlegung, dass we-
sentlich mehr Tiere erlegt wurden als 
in alien Hohlen gemalt worden sind. 
Entweder haben die Menschen der 
Steinzeit also selten Fleisch gegessen, 
Oder sie sahen selber keinen ele-
mentaren Zusammenhang zwischen 
Jagdbild und Jagdgliick. 

Strichzeichnungen wurden 
haufig mit schwarzer und roter 
Farbe gemalt. In der Grotte Chauvet 
(Frankreich) wurden viele schwarze 
Streifen zusatzlich mit hell gezogenen 
Streifen umgeben. Dort wurde zu
satzlich eine spezielle Wischtechnik 


