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Ute Helmbold 

EINFUHRUNG: 

Stolpersteine -
Bilder Lesen Lernen 

DAS DESIGN NUTZT Bilder als 
Kommunikationsmittel. Es benutzt 
jedoch nicht nur Bilder, 
es stellt sie auch her. Die Intention 
dieser Bilder ist dabei stets die 
Verstiindlichkeit, Nachvollziehbar
keit, die Anwendungspriimissen, 
und die Frage ist, ob das Bild 
fiir dokumentarische, werberische, 
informative, erziihlerische oder 
illustrative Zwecke eingesetzt werden 
solI. Die Bildproduktionen des 
Designs beach ten schon des Erfolgs 
willen die kognitiven Fiihigkeiten der 
potentiellen Betrachter. Zugleich 
ist der Hersteller von Bildern selbst 
ein, allerdings visuell geschulter 
Betrachter, er ist Erfinder und 
Schopfer einer Bildwelt, einer 
dem Bild eigenen Realitiit. Unter 
diesem Gesichtspunkt muss er seine 
kiinstlerische Auffassung, seine 
Sicht der Dinge, seine Perspektive in 
der Betrachtung auf die Dinge, sein 
Verstiindnis von kommunikation
und bildschaffenden Werkzeugen und 
seine eigene Kommunikationsfiihig
keit in den bildschaffenden Prozess 
einbringen. Entsprechend muss 
er sich dariiber im Klaren sein, dass 
es Verantwortung bedeutet, Bilder als 
Realitiiten zur Verfiigung zu stellen, 
denn als solche werden sie vom 
Betrachter, zuweilen noch dazu ganz 
kritiklos, angenommen. 
Bilder gehoren ohne Zweifel zu 
unserem Leben, sie begleiten uns in 
unserem komplexen Alltag, sie 
sind immer da, auch wenn wir sie 
zuniichst nicht bewusst 
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wahrnehmen. Sie gehiiren ganz 
selbstverstandlich dazu. Und 
jeder Bildkonsument nimmt fi.ir 
sich in Anspruch, etwas von 
Bildern zu verstehen, sie gar selbst 
produzieren zu kiinnen. Bilder 
wirken objektiv, auch wenn sie 
von subjektiven Augen, namlich 
denen des Bildherstellers, aber auch 
des Bildverwerters zur Disposition 
gestellt werden. Dieses Faktum birgt 
die Gefahr des Missbrauchs und 
der Manipulation, aber auch der 
Beliebigkeit und Bedeutungslosigkeit, 
wie lONA PIEHL mit ihrem Beitrag 
reflektiert. Bilder sind nicht 
nur in unserem Alltag gegenwartig, 
es sind oft dieselben Bilder, die 
uns begegnen. Das sind zum 
Beispiel die Bilder, deren Symbolik 
ilberstrapaziert ist und deren 
Inhalt womiiglich gar nicht mehr 
nachvollziehbar sein wollen oder 
nachempfunden werden kiinnen, 
da ihnen eine individuelle Bild
sprache fehlt und nur noch ihre 
Oberflache gelesen werden kann. 
Jona Piehl verweist in diesem 
Zusammenhang auf die Stock
Fotografie, deren Bilder darauf 
angelegt sind, aus ihrem ursprilng
lichen Kontext geliist werden zu 
kiinnen, urn eben in beliebigen Zu
sammenhangen eingesetzt zu werde. 

HILDER VERMITTELN, 

erzahlen, informieren oder wollen 
ganz einfach nur abbilden. Sie 
wollen Emotionen und Stimmungen 
wiedergeben oder gar wecken. Sie 
helfen beim Verstandnis, verkilrzen 
Kommunikation, sie wollen 
verfilhren, provozieren, inspirieren, 
dokumentieren und sie wollen 
die Welt zeigen und die Welt neu 
erfinden. Doch werden sie wirklich 
immer in dem zugedachten Sinn 
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verstanden? Welche Bilder werden 
in der Rezeption bevorzugt? Welchen 
Grad an Konkretheit braucht der 
Appell an Gefuhl oder Verstand? 
Bedarf es der Vorbildung, urn Bilder 
verstehen zu k6nnen? 
HEINER ERKE beleuchtet die psycho
logische Fahigkeit von Bildern. 
Er veranschaulicht die wahrnehm
baren Fahigkeiten, die kognitiven, 
emotionalen und die sozialen 
Leistungen von Bildern. Er schildert 
die Voraussetzungen fur deren 
Erlernbarkeit und Erfahrbarkeit auf
grund ihrer kulturellen Beziige. 

BILDER SIND KONNOTATIV 

und lassen einen gewaltigen Spiel
raum fUr Interpretationen. 
Zudem lasst sich zwar eine konkrete 
Dingbezogenheit ohne Probleme 
darstellen, aber wenn es urn 
abstrakte Inhalte und Formu
lierungen geht, stii~t das Bild 
zuweilen an seine Grenzen. Urn nicht 
grundsatzlich Bild mit Text erklaren 
zu mussen gilt es, fur den Bilder
macher einen gekonnten Umgang mit 
bildgrammatikalischen Zusammen
hangen zu beherrschen, denn in der 
globalen Informationsgesellschaft 
wird in immer starkerem Marse auf 
Bilder. statt auf erklarenden Text 
zuruckgegriffen. Die Kommunikation 
mit Bildern setzt eine genaue 
Vorstellung von den Rezeptions
gewohnheiten und -beschrankungen 
der Betrachter voraus. Die Gestalter 
mussen mit internationalen 
Betrachtergruppen und deren Seh
gewohnheiten umgehen. Das Wissen 
urn die Eigenheiten der menschlichen 
Rezeptionsfa higkeit und der sensible 
Umgang mit den gestalterischen 
Mitteln sind also eine notwendige 
Grundlage fUr eine funktionierende 
Bildkommunikation. Zur Ver-
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standigung an internationalen Orten 
und global genutzten Foren kommt 
die radikalste Form von Bild zur An
wendung, das Piktogramm. 
CHRISTOF BRUGGER erlautert in 
seinem Beitrag die Pramissen 
von Reduktion und Abstraktion von 
Bildern, urn sie als Zeichen und 
grafisehe Symbole tatsaehlieh wirk
sam werden lassen zu konnen. 
Die Probleme der Verweehselbarkeit 
und der Lernfahigkeit eines Bild
rezipienten set zen dem Piktogramm 
eindeutige Grenzen, die nur eine 
empirische Oberpriifung siehere 
Erkenntnisse zu garantieren scheint. 

ABER AUCH Gebrauehs- und Be
dienungsanleitungen miissen der 
Herausforderung einer nach Moglich
keiten sprachunabhangigen 
Informationsfahigkeit bestehen. 
Nieht nur die globalen Mark-
te machen Produkte dem inter
nationalen Verbraucher zuganglich, 
auch schiitzen sich die Her-
steller mit ihren Anleitungen vor 
eventuellen Bedienungsfehlern und 
Reklamationen. PIET WESTENDORP 

unterscheidet in seinem Beitrag 
verschiedene Typen von 
Instruktionen und Informationen 
und dokumentiert dies mit Beispielen 
aus dem internationalen Repertoire. 
Er veranschaulicht die Unter-
sehiede von Produktbeschreibung 
und Handlungsanweisungen. Er 
unterscheidet die Formen deren 
informativen 
Charakters und verweist auf die 
ihnen eigene symbolische Bildspra
che und spezifische Bildgrammatik. 

UM DIE BILDWIRKUNG auf die 
spateren Betraehter, und damit 
die Tauglichkeit der beabsichtigten 
Kommunikation einschatzen zu 
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kiinnen, unterscheiden Bildgestalter 
auch die Voraussetzungen fur das 
Rezeptionsverhalten. Das zeigt sich 
ganz unterschiedIich, je nach dem, ob 
das Bild fUr eine Plakatwand an 
der Kreuzung mit kurzem Aufenthalt 
der Autofahrer gedacht ist, ob es 
als kommentierende Illustration in 
einer Zeitschrift verwendet wird oder 
ob das Bildmaterial fur einen 
experimentellen Videoclip einge
setzt wird. AlIzu oft wird allerdings, 
in Hinblick auf ein vermutetes 
Rezeptionsverhalten, rin ideal
typischer Betrachter vorausgesetzt, 
der sich durch ein besonderes 
mentales Verhalten, spezielle 
Sehgewohnheiten, Reflexe und 
emotionalen Reaktionen von anderen 
Betrachtergruppen abhebt. Doch 
lesen wir nur das Bild oder spielt 
auch sein raumlicher Kontext eine 
Rolle fUr seine Aussage? Wie viel 
oder wie wenig Text braucht ein Bild, 
urn seine Botschaft mitzuteiIen? 
Die Bildgestaltung soli die 
Bildaussage verdeutlichen, sie 
unterscheidet Formen urn inhaltliche 
Zusammenhange zu betonen, aber 
auf welcher Grundlage tut sie das 
eigentlich? Wie mussen Bilder 
gemacht sein, damit sie gesehen 
werden? KLAUS PAUL nahert sich 
der Beantwortung dieser Fragen 
mit ausgewahlten Beispielen von 
Plakaten. Er dokumentiert die 
Entwicklung von BiidsymboIik und 
Bildern mit textlichen Kontexten zu 
einer plakativ eindringlichen und 
visuelliogischen Bildinformation 
anhand von Arbeiten aus der 
internationalen Gestalterszene. 
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BILDER LESEN LERNEN 

DAS DESIGN NUTZT Bilder als 
Kommunikationsmittel. Bilder sollen 
vermitteln, erzahlen, informieren, 
Emotionen und Stimmungen wieder
geben und weeken, oder ganz 
einfaeh nur etwas abbilden. Doeh 
wirken diese Bilder aueh immer wie 
beabsiehtigt? Fur eine gelungene 
Kommunikation mussen Gestalter 
eine genaue Vorstellung von den 
Rezeptionsgewohnheiten und 
-besehrankungen der Betraehter 
haben. Hierzu gehort das Wissen urn 
die wahrnehmungspsyehologisehen, 
die bildgrammatikalisehen und 
die gestalterisehen Aspekte der Bild
gestaltung. (Bilder 1 und 2) 

Musste dieses Symposium nieht 
eigentlieh heiSen: Bilder mae hen 
lernen? Muss es denn tatsaehlieh 
gelernt werden, Bilder zu verstehen? 
Oder ist es nieht sowieso vielmehr 
so, wie Marion Muller sagt: »Mit dem 
Visuellen verhiilt es sich wie mit der 
Polilik, jeder meint etwas von dem 

Thema zu verstehen, und in einem ge
wissen Mafie stimmt das auch.« Aber 
sie folgert aueh: »Dabei sind Aussagen 
uber Bilder und Politik meistens sehr 

vage, mehr aus dem Bauch als aus dem 
Kop[ kommt die Argumentation, die 
zudem hiiufig emotionsgeladen ist.« 

(MARION C. MULLER, 2003, Seite 9.) 
Bilder bewegen, Bilder seheinen 
objektiv, ob sie die Wahrheit sagen 
oder nieht. Jeder, aueh wer kein Ge
stalter ist, will mitreden. 1st er doeh 
quasi Augenzeuge der Gesehehnis-
se in der Welt, weiJS er sicher, was 
schon ist oder nieht und uberblattert 
gelassen die Werbeseiten in den Zeit
sehriften, urn beim naehsten Einkauf 
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das beworbene Produkt nur mal zur 
Probe zu kaufen und geht dort zur 
Toilette, wo ein Mannchen an der 
Tur angebracht ist. (Bild 3) 

Jeder Mensch traut sich zu, Bilder zu 
machen, und traut sich zu, Bilder zu 
beurteilen - auch, wenn er lediglich 
sagen kann, was ihm gefallt und was 
ihm nicht gefallt. (Bild 4) 

Bilder hatten jedoch schon immer 
eine Bedeutung, die we it uber 
deren asthetischen Aspekte hinaus
reicht, denn sie sind ein wichtiges 
Informationsmittel und haben, als 
solehe in weiten Bereichen die Schrift 
ersetzt. Wir begegnen Bildern uberall 
und in jeder erdenklichen Form. 
Bilder verandern unsere Wahr
nehmung der Welt und sie beein
flussen unsere Realitat. Fotografische 
Bilder scheinen real, realer als 
Imaginationen durch Sprache. Foto
grafie ist die Sicht auf die Welt und 
gleichzeitig die Veranderung der 
Welt. (Bild 5) 

Bilder bestimmen, spatestens 
seit es den Fernseher gibt, unsere 
Informationsquellen, und spatestens 
seit dem es die digitalen Bild
bearbeitungsmoglichkeiten gibt, 
unsere Selbstwahrnehmung. (Bild 6) 

Die Globalisierung fordert sprach
unabhangige Verstandigungs
moglichkeiten. Ohne zeichenhafte 
Bilder scheint weder in der virtue lien 
noch in der realen Welt eine 
Orientierung moglich. Gebrauchsan
weisungen ersparen dem Benutzer 
die Anstrengung des Sich-Vorstellens 
und dem Rersteller die Raftung bei 
falschem Gebrauch seines Gerates. 
(Bild 7) 
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Bildhafte Informationen wirken in so 
selbstverstandlicher Weise auf unse
ren Alltag, dass Vilem Flusser die Zeit 
gekommen siehl. in der das Schrei
ben, nur noch bildentwerfende und 
-beschreibende Funktion besitzt. Das 
Alphabet sei nur noch ein Hilfscode 
mit der Absicht, »Bilder zu machen.« 
(Bild 8) 

Flusser beschreibt es folgenderma~en: 
»Am Ausgang aus der Schriftkultur 
wendet sich das Alphabet in sein Gegen
teil. Es wurde von den Bildern aus

gesandt. um diese zu uberholen, und es 
kehrt jetzt zu ihnen zuruck, um sie wieder 
herzustellen. Sieht man die Schriftkultur 
in ihrer Gesamtheit als eine einzige, 
dreitausend Jahre lang laufende Zeile, so 
erkennt man sie als eine Schlelfe, die von 
den Bi/dern ausgeht, um zu ihnen zuriick

zukehren« (VILEM FLUSSER, 1992. 
S. 134) (Bild 9). 
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AM ANFANG stand die Uber
legung, wie und ob sieh ein Vortrag 
nur in BiIdern darstellen lieBe, 
ohne Worte zu gebrauehen, urn 
ausschlieBlieh Bilder fUr sieh und 
fUr die Idee sprechen zu lassen. 
Jedoeh - wenn dieser Beitrag nicht 
versUindlieh geworden ware, hatte es 
mit Sicherheit an den Unzuianglieh
keiten gelegen, die BiIdspraehe ieider 
mit sich bringt. Einerseits scheint 
es unumganglich, begieitende, 
kommentierende oder erklarende 
Bilder zu zeigen, damit unterstrichen 
werden kann, was gesagt werden 
will. Andererseits iasst sich nieht auf 
textliche Kommentare verzichten, 
damit den Bildern aueh wirkIich 
Glauben geschenkt werden kann. 
(BUd 10) Dies aus folgenden Grunden: 

BiIder sind konnotativ, sie konnen 
uberaus untersehiedlich interpretiert 
werden. Ohne Textbesehreibungen, 
Bildunterschriften oder Kommentare 
wird Bildern misstraut, eine 
Deutung und Zuordnung scheint 
all zu schwierig. Erst wenn die 
Bildunterschrift genau das sagt, was 
auf einem Bild zu sehen ist, kann 
sich der Betraehter wirklieh sieher 
sein, dass Bild richtig gelesen zu 
haben. Das Vertrauen in Bilder wird 
offensiehtlieh erst dann abgesichert, 
wenn ein Kommentar das inhaltliehe 
Verstehen bestatigt. (BUd 11) 

AuBerdem fUhrt die Annahme, 
dass ein BiId immer genau das 
reprasentiert, was es darstellt, 
zuweilen in die lrre. (Die Darstellung 
einer Frau muss nieht zwangsiaufig 
fur >FrauentoiIette< stehen. Sie 
heiBt aber in diesem Faile auch 
niche dass hier nur Frauen liegen 
durfen. Bild 12) 
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Bilder miissen aber nicht immer das 
zeigen, was die Worte sagen. (Die 
Abbildung der Sonnenfinsternis auf 
dem Titel der )Sun, vom 12.August 
1999 darf durchaus als britische 
Selbstironie interpretiert werden.) 
Bildliche und textliche Aussagen 
kiinnen sich demnach wechselseitig 
beeinflussen und iiberlagern, sie 
kiinnen sich erganzen, sie kiinnen 
sich aber auch widersprechen. 
(BUd 13) 

Bilder folgen, wie die Worte, den 
Ideen, aber nicht alles Sagbare kann 
auch biJdlich dargestellt werden. 
Zwar k6nnen dingbezogene Attribute 
konkret abgebiJdet werden, abstrakte 
Bedeutungen und Zusammenhange, 
Laute, und Zeiten k6nnen jedoch nur 
vage verbildlicht werden. (BUd 14 

Dafiir nutzt die Sprache Metaphern, 
urn ihre Schilderungen bildhaft 
machen zu k6nnen. (BUd 15) 


