
Peter Schneemann 
KomPatibilitätSProbleme: Zum VerhältniS ZwiSchen 
netZbaSierter KunSt und marKt in einer 
medienhiStoriSchen FrageStellung

KunStwiSSenSchaFt und inStitutionen haben biSher noch nicht 

gelernt, ePhemere werKe erFolgreich und nachhaltig Zu Vermitteln. 

der an uniKat und KünStleriScher handSchriFt orientierte werK- 

und wertbegriFF läSSt netZKunSt alS SPeZial- und daher alS 

iSolierten bereich erScheinen, deSSen diFFerenZ die etablierung 

im marKt oFFenbar Verhindert. Peter Schneemann erläutert  

die Parameter der diSKuSSion und SKiZZiert, unter anderem am 

hiStoriSchen beiSPiel der VideoKunSt, mögliche modelle.
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1. einleitung

die nachfolgenden überlegungen verstehen sich als beitrag zur 

diskussion um die mögliche Vermarktung von netzbasierter Kunst. 

Ziel ist nicht eine konkrete antwort auf die Frage, ob und wie 

sich diese gattung im markt etablieren kann; vielmehr gilt es, 

Perspektiven zu öffnen auf die Parameter der diskussion und die 

möglichen modelle. es bleibt voranzustellen, dass es in den ver-

schiedenen ausformungen der Kunst im internet radikale unter-

schiede gibt in der dominanz, die das medium für ein konkretes 

werk hat. mag es bei einem werk mehr um eine distributionsform ge-

hen, so ist für ein anderes das Potenzial der interaktion und der 

Prozessualität konstituierend.

  eine strukturelle und historische Perspektive vermag zunächst 

deutlich zu machen, welche ideologiegeschichtlichen Fragestel-

lungen den Kunstmarkt betreffen, welche soziologisch zu verstehen 

sind und welche auf eine mediengeschichtliche diskussion rekur-

rieren. So verbindet bereits die Pragmatik des Projektes, die 

gründung einer galerie für netzbasierte Kunst, 1 die mechanismen 

einer institution des Kunstmarktes mit der Frage nach der Spezifik 

eines mediums. diese Feststellung mag banal erscheinen, erinnert 

jedoch an reflexe, die bei diesem bezug entweder eine grundsätzli-

che inkompatibilität annehmen oder aber eine transformation des 

einen elements (der institution) durch das andere (das medium) vo-

raussetzen. rudolf Frieling hat in bezug auf die neuen medien 

grundsätzlich von «Vermittlungsparadoxien» gesprochen, um einen 

widerspruch zu konstatieren, der zwischen den neuen medien und 

ihrer distribution in herkömmlichen medien bestehe. 2

  weiter fällt auf, dass prinzipiell eine kategorische trennung, 

ja ein Konflikt konstruiert wird zwischen ‹reinen› künstlerischen 

interessen und ökonomischen, strategischen überlegungen. diese 

trennung ist in höchstem masse reaktionär und entspricht in kei-

ner weise dem reflexionsstand der Forschung. die nachfolgenden an-

merkungen gehen von der umgekehrten Voraussetzung aus: der inter-

net-Künstler hat ein natürliches interesse, seine tätigkeit und 

Produktion in der ökonomie zu verankern. 3 welche historisch ge-

wachsenen Strukturen sind dabei zu beachten und können als grund-

lage für neue Strategien dienen? Programmatisch sei hier eine 

untersuchungsebene gesucht, welche ökonomische Fra-

gen nach dem «Produkt» in die darlegung eines netz-

werks komplexer abhängigkeiten von werkbegriff und 

wertbegriff einbindet.

2. werKbegriFFe

worin begründet sich die ideologische Konstante in 

der diskussion um das Verhältnis zwischen netzba-

sierter Kunst und Kunsthandel? Jede charakterisie-

rung dieser Kunstgattung tendiert dazu, eine radi-

kale differenz zum konventionellen Kunstbegriff zu 

1  die gründung einer kommerziell 

agierenden galerie für netzbasierte 

Kunst war der ausgangspunkt des 

Forschungsprojekts owning online 

art.

2  rudolf Frieling, 

40yearsvideoart.de, ostfildern-rujt: 

hatje cantz, 2006, S. 7  –  14.

3  dies gilt nicht nur für 

einzelkünstlerinnen, sondern auch 

für die community der im internet 

agierenden Künstler. ein beispiel 

dafür ist die enge Zusammenarbeit 

der ars electronica mit telekom-

munikations- und computerfirmen wie 

Vodafone und microsoft. 
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konstatieren. als negativfolie dient dabei die Verortung im grossen 

referenzsystem der Kunstgeschichte, dessen Kategorien rasch auf-

gezählt sind: der Künstler als autor mit einer intention und einem 

Produktionsort, dessen werk historisch und inhaltlich kontextua-

lisierbar ist; das objekt mit einer spezifischen materialität, als 

original ausweisbar, datierbar und ausstellbar; der ort (galerie, 

museum, messe), der eine lokalisierung innerhalb des regelwerks 

der Kunst zulässt; die rezeption als handlung, die dem Publikum 

ein erlebnis möglich macht und so wirkung erzeugt.

  diese Kategorien dienen als Positionierungshilfe für die immer 

wieder aufflammende grundsatzdiskussion um Qualität und deren Kri-

terien. Zudem lässt sich jede einzelne Perspektive zu einer nor-

mativen instanz umwerten und verabsolutieren. das klassische 

Kunstobjekt, wie es seit Jahrhunderten gesammelt und inventari-

siert wird, verortet sich hier eindeutig. das zur anwendung kom-

mende raum- und Zeitmodell strukturiert sich von der Vorstellung 

eines Produktionsprozesses, dem jeder rezeptionsvorgang nach- und 

meist sogar untergeordnet ist. die obigen Kategorien bilden bis 

heute eine hierarchische Struktur für die inventarisierung jeder 

museumssammlung. 4 bis in die aktuelle gesetzgebung hinein, vom 

urheberrecht bis zum Standardmodell eines galerievertrags, finden 

sich solche axiome. 5

  die entwicklung der Kunst im 20. und 21. Jahrhundert führte zu 

immer grösseren widersprüchen zwischen neuen künstlerischen 

Praktiken und dem institutionalisierten werkbe-

griff. bereits die Strategien der moderne lassen 

sich mit einem auf die Produktion eines ästheti-

schen objekts fokussierenden werkbegriff mit hero-

ischer einzelautorschaft nicht mehr zufrieden 

stellend fassen. die Problematiken sind auf ver-

schiedenen ebenen nachzuvollziehen, wobei hervor-

zuheben ist, dass die existenz eines statischen 

werkbegriffs für dessen künstlerische negation 

häufig die rhetorische Voraussetzung bildete und 

bildet.

  besondere relevanz, auch für die so genannten 

«neuen medien», kommt dem auseinanderfallen von 

Konzept und umsetzung zu, das die avantgardebewe-

gungen des 20. Jahrhunderts als Konzept ausgear-

beitet hatten: «einerseits griffen sie auf vorgefer-

tigte industrieprodukte zurück und liessen dritte 

die herstellung ausführen, oder aber sie verkauf-

ten andererseits dem Sammler selbst eine anleitung 

zur anfertigung und animierten ihn, das werk selbst 

zu basteln.» 6 diese Strategien können sowohl in 

der notwendigkeit des Zugriffs auf spezialisierte 

Kompetenzen bedingt sein als auch in einer konzep-

tuellen dekonstruktion von autorschaft. revisio-

nistische tendenzen beklagen hier häufig die zuneh-

mende bedeutung eines intentionalen diskurses, der 

als abstrakter theorieüberbau verstanden wird. 

4  Vgl. thomas Ketelsen, Künstler-

viten, inventare, Kataloge: drei 

Studien zur geschichte der kunst-

historischen Praxis, ammersbek 

bei hamburg: Verlag an der  

lottbek Peter Jensen, 1990;  

hans-h. clemens, inventur im museum: 

rekonstruktion und modernisierung 

traditioneller Sammlungsverwaltung. 

ein Praxisleitfaden, bielefeld: 

transcript, 2001; tiffany Sutton, 

the classification of visual art: a 

philosophical myth and its history, 

cambridge: cambridge university 

Press, 2000.

5  Vgl. auch christine Fuchs, avant-

garde und erweiterter Kunstbegriff. 

eine aktualisierung des Kunst- und 

werkbegriffs im Verfassungs- und 

urheberrecht (nomos universitäts-

schriften recht, bd. 358), baden-

baden: nomos Verlagsgesellschaft, 

2000; maria eichhorn, the artist’s 

contract. interviews with carl andre, 

michael asher, daniel buren,  

Paula cooper, hans haacke,  

Jenny holzer, adrian Piper, Setz 

Siegelaub, John weber, lawrence 

weiner, Jackie winsor, hrsg. von 

gerti Fietzek, Köln: König, 2008.

6  bernadette walter, dunkle 

Pferde. Schweizer Künstlerkarrieren 

in der nachkriegszeit, bern: 

Peter lang, 2007, S. 96.
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dieser korrespondiere nicht länger mit einem ästhetischen «wert», 

mit der sinnlichen evidenz.

  eine weitere, sehr wichtige ebene der auflösung des objektbe-

griffs betrifft die klassische abgrenzung vom Prozess, etwa vom 

Prozess der herstellung und der handlung. alle Qualitäten des tran-

sitorischen, des ephemeren und auch der interaktion stehen der 

idee einer objektsammlung, wie es etwa das museum als zentrale in-

stitution der Kunstgeschichte pflegt, fundamental entgegen. im Fall 

der Performancekunst kann sich der moment der dauernden Präsenta-

tion zu einem moment der einmaligen oder wiederholten aufführung 

wandeln. die Performance stellt sich so als eine mögliche Form der 

realisation dar, die elemente von interaktion enthält, sich häufig 

der Kontrolle entziehend. die Kategorie des konservierten, datier-

baren werks muss hier versagen. betrachtet man ein museum wie das 

moma, sind die Konsequenzen dieser Problematik radikal. diese ins-

titution der Kunst der moderne schreibt eine objektbezogene Kunst-

geschichte, die die Performancekunst beinahe vollständig aus-

schliesst. bearbeitungen von Prozesshaftigkeit, nicht nur diejenige 

der Performancekunst, sind für eine Fragestellung, die sich für das 

Verhältnis zwischen neuen medien und Kunstmarkt interessiert, von 

paradigmatischer bedeutung. denn historisch ist hier nachvoll-

ziehbar, wie sich die Strategie des Kunstmarktes (auch seine «lö-

sungsansätze») und die entwicklung einer künstlerischen Praxis 

gegenseitig befruchteten. So ist aus der gattung der dokumentation 

ein eigenständiger objekttypus entstanden, der sowohl gehandelt 

wie auch in museen konserviert wird. 7

  man kann das obige referenzsystem durchgehen und weitere «auf-

lösungen» finden. So ist spätestens mit der land art und den darauf 

folgenden verschiedenen ausprägungen von aktionskunst im gesell-

schaftlichen raum eine ausdifferenzierung der Vorstellung vom ort 

des Kunstwerks zu konstatieren. der institutionalisierte raum ist 

nur noch ein ort des werks, der auf andere orte des 

gleichen werks verweist. 8

  der Kunstmarkt, auf der anderen Seite, steht für 

einen konservativen werkbegriff. obwohl gerade durch 

ihn innovative ökonomische Konzepte und Vertriebs-

formen wie «dienstleistung» oder «on demand» in das 

Kunstsystem eindringen können, findet sich dafür 

bisher kaum ein beleg. der statische werkbegriff 

schliesst sich einer Sammlungstradition an, die das 

bewahren eines objektes über eine längere Zeit mit 

dem klassischen wertekanon verbindet. es darf im 

übrigen nicht ausser acht gelassen werden, dass 

massgebliche motivationen für das Sammeln von Kunst 

unverändert an repräsentationsformen gebunden sind, 

die das objekt fokussieren. Sowohl objektbezogen-

heit als auch Sammlungsaktivität implizieren kom-

pensatorische Strategien, etwa gegen eine «kurzle-

bige eventkultur» 9, aber möglicherweise auch gegen 

einen leistungsbegriff, der auf gesteigerte Flexi-

bilität und dynamik ausgerichtet ist.

7  Vgl. miguel angel corzo, 

mortality immortality? the legacy 

of 20th-century art, los angeles, 

getty conservation institute, 1999; 

beatrice von bismarck,  

interarchive: archivarische 

Praktiken und handlungsräume im 

zeitgenössischen Kunstfeld, 

Köln: Verlag der buchhandlung  

walther König, 2002.

8  Vgl. nina möntmann, Kunst als 

sozialer raum: andrea Fraser, 

martha rosler, rirkrit tiravanija, 

renée green, Köln: Verlag der 

buchhandlung walther König, 2002; 

Peter Schneemann, «mapping the 

Site. der anspruch des ortsspezi-

fischen als herausforderung für die 

kunsthistorische dokumentation», 

in: Kritische berichte, Jg. 33, 

heft 3, 2005, S. 64  –  76.

9  Vgl. etwa auch die argumentation 

des Schaulagers als modell für eine 

neue Form der «aufbewahrung» unter 

http://www.schaulager.org [03.2010]
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die Frage nach der ökonomischen bedingung von Kunst im internet 

rückt fast zeitgleich mit konservatorischen Fragen in den Vorder-

grund der aufmerksamkeit. diese Parallelität macht deutlich, dass 

der werkbegriff der netzbasierten Kunst durchaus mediale «gebun-

denheiten» und «bedingtheiten» enthält. die zeitliche gebunden-

heit, wie ich sie beim werkbegriff dargelegt habe, spiegelt sich 

nun in der beachtung der hardware und ihrer ästhetik, wie etwa der 

grünen monitorschrift älterer werke. 10 die so gerne als «immateri-

ell» beschriebene computerkunst wird über den umweg der Frage 

nach ihrer archivierbarkeit doch an einen medialen träger zurück-

gebunden. 11 es wird auch zunehmend erkannt, wie der diskurs über 

immaterialität im widerspruch steht zur starken abhängigkeit der 

netzkunst von technischer ausstattung und einer anspruchsvollen 

infrastruktur. die netzbasierte Kunst braucht dringend Strategien, 

den werkbegriff programmatisch zu klären und zu demonstrieren. 

der momentan zu beobachtende «rückzug» auf spezialisierte nischen 

ist längerfristig keine Perspektive.

3. wertbegriFFe

die Kategorie Kunst ist eine wertekategorie. all ihre ausformu-

lierungen sind entweder reflektierte auseinandersetzung mit wert-

begriffen oder aber bilden eine Folie für diese, unabhängig von 

einer intentionalen abgrenzung oder negation. 12 der Kunsthandel 

vermarktet keine objekte, sondern wertzuschreibungen, die sich auf 

objekte, aber auch Prozesse, intentionen, materialien, techniken, 

ja sogar Künstlersubjekte beziehen. der wertbegriff bildet also 

in gewisser weise einen bedeutungs- und rezeptionshorizont für 

die sich wandelnden ausformungen der Kunst. das kann dazu führen, 

dass bestimmte merkmale einer künstlerischen Stra-

tegie in diesem Prozess der Projektion überpropor-

tional gewertet werden und vermeintlich einen kon-

stitutiven charakter erlangen: die Spur der hand 

des Künstlers, das seltene material, die einmalig-

keit gegenüber der Kopie, die neuartigkeit, die 

provokative Kraft, etc.

  der deutungsvorgang steht in engem Verhältnis 

zur gesellschaftlichen übereinkunft und nimmt eine 

einordnung des singulären werks in einen wertedis-

kurs vor. neue Formen des werkbegriffes konnten 

unter ideellen Konstruktionen der avantgarden ei-

nen hohen Status erlangen. Für die netzkunst sind 

wertzuschreibungen im Zusammenhang mit utopischen 

entwürfen der Kommunikation, der globalisierung und 

der innovation bereits sehr früh festzustellen. 

die Protagonisten selbst unterstützen diese ideel-

le Verortung. 13 es erschien nahe liegend, in der 

Verwendung des internets die primäre auseinander-

setzung mit den gesellschaftlichen Potenzen und 

Problemen einer neuen informations- und Kommunika-

tionstechnologie zu sehen. 

10  christiane Paul, «the myth 

of immateriality – Presenting & 

Perserving new media», in: oliver 

grau, mediaarthistories, cambridge: 

the mit Press, 2007; vgl. auch  

den ansatz von Johannes gfeller im 

Forschungsprojekt «aktive archive»,  

http://www.aktivearchive.ch 

[03.2010]

11  Zum begriff «immaterialität» 

vgl. lucy lippard, Six Years: the 

dematerialization of the art  

object from 1966 to 1972, new York, 

1973 und auch tilman baumgärtel, 

«aus der Vor- und Frühgeschichte 

der netzkunst», http://www.heise.

de/bin/tp/issue/r4/dl-artikel2.

cgi?artikelnr=6151&moe=print  

12  Peter Schneemann, «Physis und 

thesis. die Frage nach dem wert der 

Kunst in der gegenwart», in:  

Kodikas / code, ars Semiotica, 

bd. 25, nr. 3  –  4, 2002, S. 275  –  290.

13  Vgl. Stefan münker und 

alexander roesler, Poststruktur

alismus, Stuttgart: Verlag 

J.b. metzler, 2000.
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«today, ars electronica has become an international trademark, 

the trademark of a city facing the future.» 14 wie der titel Facing 

the Future suggeriert, versteht sich die ars electronica als teil 

einer avantgarde. nicht Zeitgenossenschaft kennzeichnet das Selbst-

verständnis ihrer Szene, sondern die Zukunftsorientierung / das 

innovationspotenzial für wissenschaft und gesellschaft. damit fin-

det bei der Kunst im internet eine problematische Verkürzung des 

deutungshorizontes statt über die Spezifika des mediums, die eine 

ausdifferenzierung in formale oder ästhetische interessen und 

konzeptuelle reflexionen zurückdrängt. 

  die fast ausschliesslich über das technologische medium er-

folgende definition von netzbasierter Kunst ist entweder positiv 

oder auch subversiv konnotiert; in beiden Fällen ist sie auf ge-

sellschaftliche relevanz ausgerichtet. 

  die erste doktrin sieht im medium eine völlig neue möglichkeit 

der beziehung zwischen Künstler und Publikum. der Fokus zielt auf 

die möglichkeiten der distribution. ähnlich wie bei der einfüh-

rung der druckgrafik im 18. Jahrhundert oder der entdeckung des 

Faxgeräts durch Künstler wie nam June Paik oder Joseph beuys in 

den 1970er Jahren wird in der alternative zum Status des originals 

eine demokratische Potenz erkannt: «mittels technischer medien 

soll die Kunst die begrenztheit des manuell hergestellten origi-

nals überwinden, ein neues Publikum erreichen und gesellschaft-

lich mobilisieren.» 15 – «alle nutzer können sich gleichwertig in-

teraktiv betätigen, jeder prinzipiell gleichermassen als Sender 

und empfänger fungieren. das internet arbeitet weitestgehend de-

zentral und selbstorganisiert. der ausbau ist nutzergesteuert. 

Zentrale Kontrollgremien, die das netzgeschehen nachhaltig steu-

ern können, fehlen.» 16 auch tilman baumgärtel vertritt 2000 die 

these, dass das internet eine demokratisierung der 

Kunst erlaube und somit im Prinzip jeder zum Künst-

ler werden könne: «einige der innovativsten und 

ungewöhnlichsten netzangebote kommen dabei von 

‹wohnzimmer-Sendern› aus der ganzen welt. damit 

scheint wieder einmal brechts berühmte Forderung, 

dass alle medienkonsumenten auch zu medienprodu-

zenten werden sollen, ihrer Verwirklichung ein 

Stück näher gerückt zu sein.» 17

  netzbasierte Kunst ist in diesem Sinne die erste 

Kunstrichtung, die theoretisch weltweit abrufbar 

ist und unabhängig vom raum gleichzeitigkeit er-

zeugen kann. Sie operiert international und wird 

international rezipiert. «die netzkunst ist sozu-

sagen überall und nirgends – sie findet in einem 

distribuierten computernetzwerk statt. Zu den 

grundbedingungen des ‹cyberspace […] gehören die 

entstofflichung (die bewohner und ihr wohnraum sind 

digital und damit gewissermassen körperlos) sowie 

die raum-zeitliche direktheit (der ‹raumlose raum› 

der netzwelt ist weitgehend unabhängig von geogra-

phischen entfernungen).›» 18 es kann aber nicht von 

14  Facing the Future ist ein rück-

blick auf zwei dekaden des Festivals 

für computerkunst. timothy druckrey 

(hrsg.), ars electronica. Facing the 

Future, cambrige: the mit Press, 

1999.

15  dieter daniels, duchamp und 

die anderen: der modellfall einer 

künstlerischen wirkungsgeschichte 

in der moderne, Köln: dumont, 

1992, S. 18.

16  Sabine helmers, ute hoffmann 

und Jeanette hofmann, netzkultur 

und netzwerkorganisation. das Pro-

jekt «interaktionsraum internet». 

wZb discussion Paper FS ii 96  –  103, 

wissenschaftszentrum berlin für 

Sozialforschung, 1996, S. 18.

17  Vgl. tilman baumgärtel, «Ziel-

gruppe: null Zuhörer. Konferenz-

bericht: ‹net.congestion – art, 

music and activism at the dawn of 

the fusion between the internet 

and broadcast media›, amsterdam, 

6.  –  8. oktober 2000», in:  

Kunstforum international, bd. 153, 

2000, S. 468.
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einer vollkommen internationalen netzkunstszene gesprochen wer-

den. Vielmehr widerspiegeln elektronische Kommunikationsnetzwer-

ke die existierenden sozial-ökonomischen hierarchien und schrei-

ben diese fort. 19 

  die zweite doktrin sieht das internet als ökonomisch bereits 

kontaminiert und sucht in subversiven Strategien die möglichkei-

ten einer neuen aneignung. 20 netzbasierte Kunst kann heute meines 

erachtens ihren ideellen wert nicht mehr allein durch die techno-

logische innovation bestimmen, sondern verlangt nach einer kriti-

schen Positionierung unter kunstspezifischen aspekten. die Konno-

tation der innovation reicht nicht mehr aus, da sie so weit in den 

alltag eingedrungen ist, dass kaum ein utopisches Potenzial un-

mittelbar erkannt wird. 21 die Frage nach den ökonomischen möglich-

keiten der Kunst im internet stellt radikal die Frage, ob sie mit 

dem Status der Kunst operieren oder aber sich ganz anderen werte-

systemen, etwa der dienstleistung oder den unterhaltungsmedien, 

annähern möchte.

  der wert der Kunst wird trotz aller arbeit an der aufhebung der 

grenze zwischen Kunst und leben immer über eben diese differenz 

definiert. die wertigkeit eines werkes ist bedingt durch den kate-

gorischen Status seiner reinheit und unschuld, der es aus dem wer-

tesystem der Konsumprodukte herauslöst. die «symbolische alche-

mie» der wertsteigerung funktioniert nach diesem modell bourdieus 

in der abgrenzung der welt der Kunst. erhält die Kunst also ihren 

wert in der negation eines tauschwertes, so wie sie in der gesell-

schaft ihre Funktion einnimmt in der Zurückweisung jeglicher 

Funktion? 22 es ist hinzuzufügen, dass für das Selbstverständnis 

der meisten künstlerischen disziplinen das internet als distribu-

tionsmedium zu einer Krise der Vorstellung vom «geistigen eigen-

tum» geführt hat. wenn das netz als «kein Konsumen-

ten-, sondern ein Produzentenmedium» 23 verstanden 

wird, bleibt die Frage nach dem ökonomischen über-

leben des Künstlers. welche Kategorien spielen 

eine rolle, wenn es abzuklären gilt, ob die inter-

netkunst an den traditionellen Kanon der Kunstwer-

te wieder anknüpfen kann?

4. orte und handlungen 

Je komplexer ein werkbegriff ist und je rascher 

sich wertvorstellungen etablieren, desto bedeuten-

der werden die regelwerke der rezeption. orte und 

handlungen sind Schlüsselmomente im ökonomischen 

System der Kunst. der ort als referenz ist ein rea-

ler und ein ort von dauer. dieses Kriterium be-

schreibt recht genau die Funktion eines museums. 

das museum fungiert nicht nur als institution der 

bewahrung, sondern als ort, der die wirkungsge-

schichte eines werkes protokolliert. auch wenn die 

netzkunst als immateriell und als «zeitgenössisch» 

18  tilman baumgärtel, [net.art]. 

materialien zur netzkunst, 

nürnberg: Verlag für moderne Kunst, 

1999, S. 21.

19  ebenda, S. 18.

20  it will be a decisive program-

matic point of the social ecology 

to guide these capitalist societ-

ies of the age of mass media into a 

post-mass medial age; i mean that 

the mass media have to be reap-

propriated by a multiplicity of 

subject-groups who are able to  

administer them on a path of  

singularisation.» Félix guattari, 

die drei ökologien, hrsg. von 

Peter engelmann, wien: Passagen, 

1994, S. 64. 

21  So wirkt der Slogan der online 

gallery artcart.de «be avantgarde 

buy net.art» für eine Zeit nach den 

avantgarden  seltsam verstaubt. 

22  bernd Kleimann, wozu Kunst? 

die Frage nach ihrer Funktion, 

darmstadt: wissenschaftliche  

buchgesellschaft, 2001.

23  baumgärtel 2000 (wie anm. 17), 

S. 468. 
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beschrieben wird, so ist höchst interessant zu beobachten, wie 

die anekdoten und geschichten um ältere werke der netzkunst mehr 

aufmerksamkeit auf sich ziehen als die arbeit selbst. die ge-

schichte verleiht hier im ganz klassischen Sinne dem werk einen 

kulturhistorischen wert. man kann noch weiter gehen und betonen, 

dass das museum als kompensatorische instanz eine neue bedeutung 

gegenüber tendenziell ephemeren werkbegriffen einnehmen müsste. 

die moderne erklärte die tradition der apotheose des Vergangenen, 

wie sie noch im 19. Jahrhundert besonders von den institutionen 

Kunstakademie und museum zelebriert wurde, zum antagonismus zu 

den wahrhaft kreativen Kräften der Kunst. memorialpotenz der Kunst 

und stilistischer rückbezug auf verbindliche historische Positio-

nen verschmolzen in einem Feindbild. in der avantgardistischen 

betonung des gegenwärtigen sollten dagegen die Künste am Fort-

schrittsgedanken partizipieren und den ballast der erinnerung 

ablegen.

  die manifestkultur, wie sie etwa beim dichter Filippo tommaso 

marinetti, umberto boccioni oder gino Severini für die europäi-

sche avantgarde als Schlüsselmoment 1909 greifbar ist, basiert 

auf einer strikten rhetorik der negation von allem, was als tradi-

tion auf Vergangenes verweist. 24 Konsequenterweise zielt der auf-

ruf zur befreiung durch Zerstörung explizit auf die erinnerungs-

konstruktionen und regelmechanismen museum und bibliothek. die 

Skepsis gegenüber dem museum als instanz der geschichte wird im-

mer noch gerne zitiert, doch die gegenbewegung ist zu erkennen in 

einer intensiven auseinandersetzung mit dem archiv. 25 ich bin 

überzeugt, dass die damit einsetzende Kanonbildung massgeblich 

ist für das interesse von Kunstsammlern an dieser Kunstform. 

  die Kategorie des ortes gehört nicht nur für den retrospektiven 

blick zum Status des Kunstwerks, sondern für dessen Konstitution 

in einem gesellschaftlichen akt. ein werk ohne eine gemeinschaft, 

die es in einer sozialen interaktion betrachtet, kann kaum als ob-

jekt der begierde funktionieren. der Kunstrezipient geht eine 

enge Verbindung zur Situation der Schaustellung ein. er ist wie 

das werk selbst teil einer Schaustellung. man mag hier an die auf-

wertung des rezipienten in der Frühgeschichte des «Salons» den-

ken. die rezeption der Kunst ist ein gesellschaftlicher Vorgang, 

dessen rituale sich für die moderne seit dem 18. Jahrhundert ent-

wickelt haben. 26 die Kunst und die gemeinsame Verständigung über 

ihren wert bilden eine Plattform für die Positio-

nierung und Profilierung der Protagonisten. es ist 

allgemein festzustellen, dass nur solche «orte der 

Kunst» in den letzten Jahren eine besondere attrak-

tivität gewonnen haben, welche den rezipienten 

möglichkeiten zu einem auftritt als «handelnde» 

geben. dies ist durchaus im wörtlichen Sinn zu 

verstehen: während museen für ihre ständigen Samm-

lungen immer weniger Publikum verzeichnen, brechen 

messen, «Kunstanlässe», Sammlertreffen und anderen 

«events» immer neue Publikumsrekorde.

24  Friedrich wilhelm malsch, 

Künstlermanifeste: Studien zu einem 

aspekt moderner Kunst am beispiel 

des italienischen Futurismus, 

weimar: Vdg, 1997.

25  bismarck 2002 (wie anm. 7); 

ingrid Schaffner, deep storage: 

arsenale der erinnerung: Sam-

meln, Speichern, archivieren in 

der Kunst, münchen: Prestel Verlag, 

1997.

26  oskar bätschmann, ausstellungs-

künstler. Kult und Karriere im 

modernen Kunstsystem, Köln: 

du mont, 1997.
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5. VergleichSmodell

eine Prognose für die zukünftige entwicklung des Kunstmarkts und 

seiner beziehung zur netzbasierten Kunst ist hier nicht zu leis-

ten. als Vergleichsmodell kann jedoch die Videokunst herangezogen 

werden, die als neues medium in den 1970er Jahren gefeiert wurde 

und sehr ähnliche diskurse um Potenzen und medienspezifische iden-

tität hervorbrachte. die axiome sind von der Struktur her überra-

schend ähnlich: das Kunstvideo war im ausstellungskontext zu-

nächst nicht konkurrenzfähig. Präsentationen fanden meist in 

einem abgedunkelten Sonderraum statt. Zwitter zwischen exponat, 

Fernsehen und Kino, war Videokunst ein gegenentwurf zu den klas-

sischen, ikonischen bildmedien. 27 ihre autoren nahmen eine ge-

sellschaftlich relevante, ja politische rolle für sich in an-

spruch; das medium, das dem abgestumpften Konsum von massenmedien 

und dem bürgerlichen begriff des originals zuwiderlief, sollte 

seine emanzipatorische und demokratische wirkung auch über den 

Kontext der Kunst hinaus entfalten. 28 und schliess-

lich etablierte sich früh der Verkauf unlimitier-

ter Videotapes.

  die entwicklung der Videokunst zeigt meines er-

achtens ganz klar auf, wie ein neues medium, das 

eine breite gesellschaftliche Verwendung im rahmen 

der unterhaltungsindustrie fand, Strategien entwi-

ckelt hat, um sich im klassischen Kunstkontext eta-

blieren zu können. es mag eine Verkürzung sein, 

doch man darf die these wagen, dass innerhalb die-

ser Strategien ideologische Fragen einer neuen 

«demokratischen» Kunst zu gunsten des alten mo-

dells des zertifizierten einzelwerkes aufgegeben 

wurden. auch die Fragen einer alternativen Ziel-

gruppe und neuen Formen der rezeption haben sich 

in ihrer radikalität nicht durchsetzten können.

  Seit mitte der 1990er Jahre (daniels nimmt die 

documenta X 1997 als Stichdatum) erlebte die Video-

kunst einen qualitativen Sprung bezüglich anerken-

nung im ausstellungskontext und auf dem Kunstmarkt. 

als grund dafür nennt daniels den veränderten werk-

begriff, den transfer vom Videotape zum projizier-

ten Kunstvideo, zur raumgreifenden Präsentation. 29 

eine wesentliche rolle dabei spielte der techni-

sche Fortschritt in der bildprojektion (lichtstärke 

und bildgrösse). die körperlich sinnliche erfah-

rung bei der rezeption spielt demnach für den kom-

merziellen erfolg eine zentrale rolle. 30

  das Kunstvideo hat seine entwicklung als ein hy-

brid aus den klassischen bildgattungen der malerei 

und der Fotografie und den neuen, digitalen bild-

welten  durch die Verankerung in der installation 

massgeblich erweitert. «es kommt dem typus des han-

delbaren Kunstwerks insoweit entgegen, als es noch 

27  Vgl. dieter daniels, 

«Video / Kunst / markt», in: wulf 

herzogenrath und rudolf Frieling 

(hrsg.), 40jahrevideokunst.de. 

digitales erbe: Videokunst in 

deutschland von 1963 bis heute, 

ostfildern: hatje cantz, 2006, S. 42.

28  als wendepunkt von der 

utopischen haltung der 1960er Jahre 

zu einem kunstimmanenten begriff 

der Videokunst in deutschland kann 

gerry Schums Projekt einer Fernseh-

galerie 1970 angesehen werden  

und der Versuch, mit seiner Video-

galerie erstmals limitierte  

Kunstvideos marktfähig zu machen. 

Vgl. daniels 2006 (wie anm. 27), 

S. 45.

29  «er [der Sprung im marktwert] 

steht vielmehr für einen  

völlig veränderten werkbegriff von 

Videokunst, der sich im laufe der 

1980er Jahre unter anderem durch 

die Videoinstallation und die  

schnell wieder vergessene Video-

skulptur langsam vorbereitet hat, 

aber erst seit circa 10 Jahren 

breite wirkung zeigt. in der tat 

hören viele bereits etablierte 

Videokünstler ende der 1980er Jahre 

auf, Videotapes zu produzieren, um 

stattdessen nur noch raumbezogene 

arbeit zu machen, […].» Vgl.  

daniels 2006 (wie anm. 27), S. 43.

30  Vgl. Karlheinz lüdeking, 

«Jenseits des weissen würfels. wie 

die Kunst dem betrachter ausserhalb 

der galerie begegnet», in:  

wolfgang Kemp (hrsg.), Zeitgenös-

sische Kunst und ihre betrachter, 

Jahresring 43, Köln: oktagon 1996. 

31  daniels 2006 (wie anm. 27), S. 40.
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einen objektcharakter hat, wenn auch einen zwiespältigen. das ob-

jekt (Videotape, dVd) ist selbst nicht bildhaft, doch es bildet 

noch eine von seinen abspielgeräten trennbare entität. dies hat 

weniger eine technische als eine marktpsychologische bedeutung: 

man kauft kein digitales Konglomerat von hard- und Software, wie 

etwa bei einem interaktiven Kunstwerk, sondern ‹nur› das bildhaf-

te ‹werk› ohne displaytechnik.» 31

  Für die potenzielle entwicklung netzbasierter Kunst im markt 

stellt sich, nach der analyse von werk- und wertbegriff sowie mit 

blick auf das beispiel der Konjunktur des Kunstvideos, zugespitzt 

eine scheinbar sehr einfache Frage. muss, damit eine Vermarktung 

der netzbasierten Kunst als gattung erleichtert wird, diese gat-

tung Kriterien des klassischen Kunst-objektes simulieren, oder 

kann die Kunst im und durch das internet als Kunstgut in distribu-

tionskanälen reüssieren, die ausserhalb des Kunstbetriebs ihre 

ursprünge haben?
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