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Rückblick auf die letzte Sitzung



Carolyn Lazard, Crip Time, 2018 (Still), Video, Ton, Farbe, 10 Min. 18 Sek.



Finnegan Shannon, Do you want us here or not? (MMK), 2021, und The only thing I like about stairs is that they can be used as a 
place to sit in a pinch, 2021, Ausstellungsansichten Crip Time, MMK Frankfurt, 2021



Park McArthur und Constantina Zavitsanos, Scores for Carolyn, 2019, Video, offene Untertitel, verlangsamter Ton, 11 Min. 28 Sek.



Carmen Papalia, Blind Field Shuttle, im Rahmen von What Can a Body Do: Investigating Disability in Contemporary Art, California 
College of the Arts, San Francisco, 2012. Foto: Jordan Reznick



Carmen Papalia, Mobility Device, 2013, kollaborative Performance



«You Are Another Me»



Adina Pintilie, You Are Another Me – A Cathedral of the Body, Ausstellungsansicht Rumänischer Beitrag an der 59. Internationalen 
Kunstausstellung der Biennale von Venedig, 2022



Adina Pintilie, You Are Another Me – A Cathedral of the Body, Ausstellungsansicht Rumänischer Beitrag an der 59. Internationalen 
Kunstausstellung der Biennale von Venedig, 2022



Plakat und Still, Adina Pintilie, Touch Me Not, 2018, Ton, Farbe, 125 Min.



Adina Pintilie, You Are Another Me – A Cathedral of the Body, 2022 (Still)





Adina Pintilie, You Are Another Me – A Cathedral of the Body, Ausstellungsansicht Rumänischer Beitrag an der 59. Internationalen 
Kunstausstellung der Biennale von Venedig, 2022



Hanna Hofman in You Are Another Me – A Cathedral of the Body, 2022 (Still) 



Grit Uhlemann und Christian Bayerlein in You Are Another Me – A Cathedral of the Body, 2022 (Still)



Veranstaltungshinweis

Donnerstag 11. Mai 2023, 18 Uhr

Screening von Touch Me Not (2018), gefolgt 

von einem Gespräch mit Adina Pintilie, Christian 

Bayerlein und Grit Uhlemann

Kino Toni, Toni-Areal Zürich und online

Eintritt frei

Anmeldung für die Online-Teilnahme per Email 

an virginia.marano@uzh.ch



Institutionen und Barrierefreiheit





«Die WOZ hat [Departementsleiterin Swetlana] Heger-Davis und [Patricia] Felber Rufer vom 

Diversity-Team mehrere Fragen zum Fall geschickt. Zurück kam eine Antwort von der 

Medienstelle der ZHdK, aufgrund des Daten- und Persönlichkeitsschutzes könne man sich 

nicht zum Fall äussern; dazu ein paar Leitbildsätze, wie vorbildlich sich die ZHdK gegenüber 

‹Studierenden mit Beeinträchtigung› verhalte, und eine kryptische Begründung, wieso die 

Präsenzpflicht im Kunststudium nicht verhandelbar sein soll: ‹Dies mag eine Besonderheit 

einer Hochschule der Künste sein. Nur auf diese Weise können wir unsere Studierenden 

auf die bevorstehende Berufslaufbahn adäquat vorbereiten. Der Kunstmarkt ist 

geprägt von sozialen Herausforderungen, auf die sich die Studierenden einstellen 

müssen.›»

—David Hunziker, «Wer darf Kunst studieren?», WOZ Nr. 15, April 2023





«The tyranny of networking is a major obstacle to D/deaf, disabled and neurodivergent 

artists. Social events like salons and launches extremely difficult to deal with and the ableist 

concept of ‹working the room› causes anxiety. This feeds into a vicious circle as the creative 

sector in Scotland (and pretty much everywhere) is constructed around the notion of making 

contacts and knowing ‹the right people›. Without these interpersonal relationships and 

shared sense of identity, it is hard to build the social capital needed to establish even low-

paid careers in the arts.

For a sector which is supposed to encourage originality, there is a depressingly 

entrenched expectation within the arts that everyone will think and behave in a 

broadly similar way. ‹Normal› is the default setting.»

—Sasha Saben Callaghan und Harry Josephine Giles, «Creating the 

Impossible World: An Introduction», 2020



«rather than bend disabled bodies and minds to meet the clock, crip time 

bends the clock to meet disabled bodies and minds.»

—Alison Kafer, Feminist, Queer, Crip (2013)







«[Accessibility] can include a wide variety of actions and policies from 

making a physical space wheelchair accessible and ensuring ASL 

interpretation for public events, to all-gender restrooms and sliding-scale 

ticketing. Prioritizing accessibility in arts spaces begins with asking oneself 

some basic questions: Who comes to our events? Why do those people 

come to our events? Who doesn’t come to our events? Why do those people 

not come to our events?»

—Carolyn Lazard, «Part I: Why Accessibility?»,

Accessibility in the Arts: A Promise and a Practice, 2020



«ADA [Americans with Disabilities Act] compliance is not the only way to 

create truly inclusive cultural spaces. It is critical to address not just the 

infrastructure but the very exhibitions and programs that make an institution 

accessible. Do your exhibitions, screenings, performances, and talks 

reflect the community that you want to bring into your space? Do they 

address the concerns, needs, and discourses of said community? How 

can institutions think through their programming and exhibitions in holistic 

ways that fold into and expand out from various communities?»

—Carolyn Lazard, «Part I: Why Accessibility?»,

Accessibility in the Arts: A Promise and a Practice, 2020



«To commit to disability justice is to redefine the terms of subjecthood. It’s to 

undo the rampant individualism that is a fiction for both disabled and 

nondisabled people: everyone has needs. [...] [Accessibility] demands a 

malleable infrastructure that shifts, in real time, with the needs of the 

community. We cannot account for every need that every person will ever 

have. To this end, this guide is in no way meant to be comprehensive, but

will hopefully change the institutional landscape of the arts. Accessibility is 

a promise, not a guarantee. It’s a speculative practice.»

—Carolyn Lazard, «Part I: Why Accessibility?»,

Accessibility in the Arts: A Promise and a Practice, 2020



Die Kunst der Zugänglichkeit





Jordan Lord, After…After…(Access), 2018, HD-Video, offene Untertitel, Farbe, Ton, 16 Min.



Jordan Lord, After…After…(Access), 2018, HD-Video, offene Untertitel, Farbe, Ton, 16 Min.



«Alt-Text» als Poesie



Park McArthur, Kunsthalle_guests Gaeste.Netz.5456, 2020

[«Ein Mobiltelefon mit einem Touchscreen liegt auf einer Oberfläche 
aus grauem Marmor mit weissen Adern. Der Bildschirm des Telefons 
zeigt eine Internetadresse die mit ‹kunsthalle-bern.ch/auss› beginnt. 
Nach Titel und Laufzeit der Ausstellung (‹Park McArthur 
Kunsthalle_guests Gaeste.Netz.5456 15. August–4. Oktober 2020›) 
folgt eine Liste von Tonaufnahmen, jeweils mit einem dreieckigen 
Start-Symbol.» Bildbeschreibung: Website der Kunsthalle]



Park McArthur, Kunsthalle_guests Gaeste.Netz.5456, 2020, Ausstellungsansicht Kunsthalle Bern

[«Auf der linken Seite eines länglichen Ausstellungsraumes sieht man offene Fenster über zwei Heizkörpern mit einem Stück 
weisser Wand dazwischen. In dieser Ansicht erscheinen die Fensterelemente im Profil, so dass sich in ihnen Bäume, Gebäude und
Himmel, die draussen vor den Fenstern zu sehen sind, spiegeln. Zwei Museumsbänke aus Naturholz sind in der Mitte des Raumes 
und parallel zu den zum Inneren des Raumes hin offenen Fenstern positioniert. Gegenüber von den Fenstern hängt eine kleine 
Arbeit mit blauer Schrift an der Wand neben einem offenen Durchgang. Die künstliche Beleuchtung in dem Raum ist ausgeschaltet
und durch die Fenster fällt unterschiedlich helles Licht herein.» Bildbeschreibung: Website der Kunsthalle]



Park McArthur, Kunsthalle_guests Gaeste.Netz.5456, 2020

[«Weitwinkelaufnahme der Strassenbahnhaltestelle Helvetiaplatz an einem sonnigen Tag. Die Ansicht zeigt das Gebäude der 
Kunsthalle Bern links hinter der Haltestelle. In der Aufnahme erscheinen weder Verkehr noch Passanten, so dass die Strassen leer
und wie voller Erwartung wirken. Die Oberleitungen der Strassenbahn heben sich deutlich vor einem blauen Sommerhimmel und 
hohen grünen Bäumen ab.» Bildbeschreibung: Website der Kunsthalle]



Was ist «Alt-Text»?

Alternativtext oder «Alt-Text» ist eine schriftliche 
Beschreibung von einem Bild. Er ermöglicht blinden 
und sehbehinderten Menschen den Zugang zu 
visuellen Inhalten auf dem Internet.

Blinde und sehbehinderte Menschen nutzen in der 
Regel ein Bildschirmlesegerät mit einer Text-to-
Speech- oder Text-to-Braille-Software, um auf digitale 
Inhalte zuzugreifen. Auf einer Website beispielsweise 
liest ein Bildschirmlesegerät die Navigationsleiste vor, 
gefolgt vom Titel, dem ersten Absatz, usw.

Wenn ein Bildschirmlesegerät auf ein Bild stösst, kann 
es dieses nicht «lesen». Stattdessen sucht es nach 
dem Alt-Text – einer im Code eingebetteten 
Beschreibung des Bildes – und liest diesen vor.



Was ist «Alt-Text»?

Alternativtext oder «Alt-Text» ist eine schriftliche 
Beschreibung von einem Bild. Er ermöglicht blinden 
und sehbehinderten Menschen den Zugang zu 
visuellen Inhalten auf dem Internet.

Blinde und sehbehinderte Menschen nutzen in der 
Regel ein Bildschirmlesegerät mit einer Text-to-
Speech- oder Text-to-Braille-Software, um auf digitale 
Inhalte zuzugreifen. Auf einer Website beispielsweise 
liest ein Bildschirmlesegerät die Navigationsleiste vor, 
gefolgt vom Titel, dem ersten Absatz, usw.

Wenn ein Bildschirmlesegerät auf ein Bild stösst, kann 
es dieses nicht «lesen». Stattdessen sucht es nach 
dem Alt-Text – einer im Code eingebetteten 
Beschreibung des Bildes – und liest diesen vor.





Park McArthur und Constantina Zavitsanos, «The Guild of the Brave Poor Things», in: Trap Door: Trans Cultural Production and 
the Politics of Visibility, 2017





«Alt-Text als Poesie» (Bojana Coklyat und Finnegan Shannon)

1. Aufmerksamkeit für die Sprache

Welche Wörter verwenden wir? Welche Konnotationen haben sie? Wie ist der Ton unseres 

Textes (die Art und Weise, in der wir den Text schreiben)? Wie stimmen diese mit dem Ton 

und der Perspektive des Bildes überein bzw. wie stehen sie im Gegensatz dazu?

2. Wortökonomie

Alt-Text sollte in der Regel kurz gehalten werden. Für die meisten Bilder genügen ein bis 

zwei Sätze. Von der Poesie können wir viel darüber lernen, wie man die Sprache reduziert, 

um etwas Ausdrucksstarkes, aber dennoch Prägnantes zu schaffen.

3. Experimentierfreudigkeit

Von der Poesie können wir viel darüber lernen, wie wir Alt-Texte spielerischer und 

experimentierfreudiger verfassen können. Es geht nicht um Experimenten um des 

Experimentierens willen – sondern um eine Art des Experimentierens, die zu einer besseren 

und differenzierteren Zugänglichkeit für Alt-Text-Nutzer*innen führt. 



«Alt-Text als Übersetzung» (Bojana Coklyat und Finnegan Shannon)

1. Es gehen immer sowohl Informationen verloren als auch gewonnen.

Alt-Text kann und muss nicht alle im Bild vorhandenen Informationen beschreiben. Der Akt 

des Beschreibens wiederum fügt Informationen hinzu.

2. Es gibt nicht eine einzig richtige Lösung.

Wenn zehn Personen ein Bild beschreiben, kommen zehn verschiedene Beschreibungen 

heraus. Alle haben ihre Berechtigung. Ein und dieselbe Person kann andererseits das 

gleiche Bild je nach Situation anders beschreiben, je nachdem, was ihr gerade durch den 

Kopf geht oder für welchen Kontext sie diese schreibt.

3. Es geht immer um kreative Entscheidungen.

Jedes Mal, wenn wir ein Bild beschreiben, treffen wir kreative Entscheidungen – was wir 

beschreiben und was wir auslassen; die Reihenfolge, die wir wählen; die Sprache, die wir 

dabei verwenden. 



Still aus Jordan Lord, Prophetic Memory (Live Replay), 2021, 4K-Video, 90 Min.



Übung: Wortwahl

1. Zählen Sie Dinge auf (Gegenstände, Personen, Substantive), die Sie auf dem Bild 

sehen oder mit dem Bild in Verbindung bringen à Versuchen Sie, mindestens drei 

Wörter aufzuschreiben. Sie können so viele notieren, wie Ihnen in den Sinn kommen.

2. Listen Sie deskriptive Wörter oder Adjektive auf, die das Bild, Teile davon oder Ihre 

eigene Reaktion auf das Bild beschreiben. Wie fühlen Sie sich beim Betrachten? Was 

ist die Stimmung des Bildes? Welche Assoziationen haben Sie? à Versuchen Sie 

wieder, mindestens drei Wörter zu schreiben bzw. so viele, wie Ihnen einfallen.

3. Tauschen Sie sich mit der Person aus, die neben Ihnen sitzt:

– Gibt es Wörter, die Sie beide aufgeschrieben haben?

– Gibt es Wörter auf der Liste Ihres Gegenübers, die Sie überrascht haben?

Oder Sie dazu gebracht haben, etwas Neues im Bild zu bemerken?

– Was ist Ihnen allgemein bei diesem Prozess aufgefallen?





Übung: Subjektivität und Leser*innenschaft

Für diese Übung benötigen Sie ein Foto, das Sie selbst aufgenommen haben. Wenn Sie ein 

Smartphone haben, rufen Sie dort ein beliebiges Foto auf – beispielsweise das letzte Foto, 

das Sie gemacht haben oder in den sozialen Medien gepostet haben.

1. Beschreiben Sie dieses Bild, als ob Sie es noch nie gesehen hätten. Tun Sie so, wie 

wenn Sie keinen persönlichen Bezug dazu hätten.

2. Beschreiben Sie das Bild noch einmal, diesmal aus Ihrer persönlichen Perspektive, als 

ob Sie es einer eng befreundeten Person am Telefon beschreiben würden.

3. Tauschen Sie sich untereinander aus:

– Sind die beiden Beschreibungen, die Sie verfasst haben, ähnlich oder 

unterschiedlich? Inwiefern?

– Gefällt Ihnen die eine Beschreibung besser als die andere? Und warum?

– Gibt es vielleicht einen Mittelweg zwischen diesen beiden Ansätzen?



Übung: Struktur, Länge, Prioritäten

1. Schreiben Sie einen einzigen Satz, um das Bild zu beschreiben. Der Satz sollte das 

wiedergeben, was Ihrer Meinung nach das Wichtigste an diesem Bild ist.

2. Schreiben Sie nun einen zweiten Satz über die zweitwichtigste Sache.

3. Schreiben Sie einen dritten Satz über die drittwichtigste Sache.

4. Tauschen Sie sich mit der Person aus, die neben Ihnen sitzt:

– Haben Sie Ihre Beschreibungen auf ähnliche oder unterschiedliche Weise 

strukturiert? 

– Gibt es Dinge, denen Ihr Gegenüber Priorität eingeräumt hat und die Sie nicht für 

so wichtig halten? Oder andersherum?

– Sind Ihnen beim Schreiben noch andere Gedanken gekommen oder Sachen 

aufgefallen?




