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Felix StAlder 
eigentum, BeSitz und Freie güter: SOziAle  
Beziehungen AlS Kern einer neuen ÖKOnOmie 
immAterieller Kultur?

Felix StAlder BeSchäFtigt Sich mit grundtheSen zur ÖKOnOmie 

Freier immAterieller güter, wie Sie im Bereich der Freien und 

Open SOurce SOFtwAre, ABer Auch in Anderen geBieten der  

digitAlen wiSSenS-, Kultur- und KunStprOduKtiOn AuFtAuchen. der 

AutOr geht der FrAge nAch, wAS «eigentum» und «BeSitz» üBerhAupt 

Bedeuten in einem KOntext, in dem ihr zentrAleS deFinitiOnS-

merKmAl, die exKluSive verFügungSgewAlt, nicht gegeBen iSt. der 

SKizzierte üBerBlicK üBer BereitS BeStehende ÖKOnOmiSche  

mOdelle AuF der grundlAge Frei zugänglicher güter geht dAvOn 

AuS, dASS Sich die Bedingungen Für die herStellung und nutzung 

digitAler güter deutlich vOn jenen mAterieller güter 

unterScheidet. eigentum und ÖKOnOmie Sind deSwegen KeineSwegS 

AuSSer KrAFt geSetzt. vielmehr verändern Sich die mit dieSen 

BegriFFen verBundenen KOnzepte und prAKtiKen. 
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1. einFührung

der vorliegende Beitrag befasst sich mit phänomenen und praktiken 

ausserhalb der bildenden Kunst. während sich das Feld der Kunst 

erst allmählich mit der Ökonomie freier güter zu beschäftigen be-

ginnt und netzkunst, nach einer kurzen Blütezeit gegen ende der 

1990er jahre 1 heute ein nischendasein führt, haben sich andere 

Bereiche der digitalen Kultur und wirtschaft weit entwickelt. das 

bedeutet nicht, dass die dortigen erfahrungen und Fallbeispiele 

eine Art «Avant-garde» darstellen, deren vorbild andere Bereiche 

folgen müssten. ganz im gegenteil: Bereits ein knapper überblick 

vermag zu zeigen, dass die entwickelten modelle kontextabhängig 

sind und sich auch in vermeintlich einheitlichen gebieten, etwa 

der Freien und Open Source Software (FOSS), deutlich voneinander 

unterscheiden. grosse, industrierelevante Softwareprojekte – etwa 

der webserver Apache – sind ganz anders strukturiert als Künst-

lerzentrierte projekte – etwa die musiksoftware puredata (pd). es 

kann hier folglich nicht darum gehen, von kunstfernen projekten 

direkte Schlüsse auf künstlerische projekte zu ziehen, sondern 

darum, den bereits vorliegenden erfahrungsschatz in die Kunst-

interne diskussion einzubringen. was davon relevant ist, können 

nur die einzelnen Akteure des Kunstbetriebs, im hinblick auf ihre 

eigene aktuelle praxis, bestimmen. es geht also mehr darum, rei-

bung zu erzeugen als fertige rezepte anzubieten. 

2. eigentum An Freien gütern

unter der voraussetzung des freien zugangs zu und der freien nut-

zung von immateriellen gütern verliert der Begriff des eigentums 

sein zentrales definitionsmerkmal, die exklusive verfügungsgewalt, 

und wird damit problematisch. unter «eigentum» versteht man kon-

ventionell «die rechtliche zuordnung einer beweglichen oder un-

beweglichen Sache zu einer natürlichen oder juristischen person 

im Sinne eines umfassenden und gegenüber jedermann wirkenden, so 

genannten absoluten Besitz-, verfügungs- und nutzungsrechts.» 2 ei-

gentum entsteht also auf Basis eines rechtstitels, der die spezi-

fischen Bedingungen der exklusiven verfügungsgewalt über eine Sa-

che definiert. in diesem Sinne gibt es im wesentlichen drei typen 

des eigentums an immateriellen dingen, abhängig davon, auf wel-

chem rechtstitel es beruht. 3

2.1. urheBerrechtlich geSchützte werKe

werke sind gemäss schweizerischem urheberrecht 

«geistige Schöpfungen der literatur und Kunst, die 

individuellen charakter haben». das urheberrechts-

gesetz verleiht dem urheber, der «natürliche[n] 

person, die das werk geschaffen hat», das «aus-

schliessliche recht zu bestimmen, ob, wann und wie 

das werk verwendet wird». dieses recht ist über-

tragbar, und die übertragbarkeit der nutzungsrech-

1  eine zeitnahe Bestandesaufnahme 

der ‹heroischen› phase der netz-

kunst liefert tilman Baumgärtel, 

[net.art]. materialien zur netz-

kunst. nürnberg: verlag für moderne 

Kunst, 1999.

2  http://de.wikipedia.org/wiki/

eigentum [12.2008].

3  Streng genommen gibt es noch 

weitere, etwa rechtlich geschützte 

geografische herkunftsangaben und 

ursprungsbezeichnungen, die in 

diesem Kontext aber vernachlässigt 

werden können.
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te bildet die voraussetzung für die warenförmigkeit immaterieller 

güter. das urheberrecht garantiert den eigentumscharakter des 

werkes bis 75 jahre nach dem tod des urhebers. nach dieser zeit 

löst sich das eigentum am werk auf und es wird gemeinfrei (davon 

bleiben die einzelnen, materiellen Kopien natürlich unberührt). 

Solange eindeutig festzulegen ist, wer urheber eines werkes ist 

und wie genau das werk begrenzt ist (das heisst, wie es sich von 

anderen werken abgrenzt) bietet das urheberrecht eine relativ ko-

härente grundlage, um eigentumsansprüche an werken festzulegen 

(sie im Konfliktfall geltend zu machen ist natürlich eine andere 

Sache). es scheint allerdings heute im digitalen Kontext an seine 

grenzen zu stossen. zum einen weitet sich sein geltungsbereich zu-

nehmend aus, zum anderen machen die neuen möglichkeiten zur werk-

bearbeitung und distribution die durchsetzung der exklusiven rech-

te immer schwieriger. Aktuelle, weit verbreitete Kulturpraktiken 

(Appropriation, remixing, transformation) können vom urheberrecht 

nur schlecht gefasst werden. Als Konsequenz wird es bei vielen 

werken immer schwieriger, die urheberschaft und/oder die grenzen 

eines werkes genau zu bestimmen. um von den neuen möglichkeiten 

der Kooperation und distribution besser gebrauch machen zu kön-

nen, werden heute vielfach so genannte freie lizenzen eingesetzt, 

die die exklusive Kontrolle über die werknutzung in ihr gegenteil 

verkehren: in die garantie der mehr oder weniger freien nutzung. 

de facto ist damit die warenförmigkeit der werke zumindest teil-

weise aufgehoben (aber nicht die ökonomische wertschöpfung, die 

auf solchen werken aufbauen kann). 

2.2. pAtentrechtlich geSchützte erFindungen

das patentrecht garantiert exklusive nutzungsrechte für erfindun-

gen, die «die voraussetzungen der neuheit, der gewerblichen An-

wendbarkeit und des nicht naheliegens […] erfüllen». 4 da das Kri-

terium der gewerblichen nutzung für die vergabe eines patents von 

zentraler Bedeutung ist, spielen patente in der Kulturökonomie so 

gut wie keine rolle. die Ausweitung der patentierbarkeit, insbe-

sondere in richtung Softwarepatente (aktuell nur in den uSA), 

schafft zwar eine neue grauzone mit für die freie Software negati-

ven dynamiken, 5 aber im Kulturbereich wurde dies 

bisher noch kaum relevant. 6

2.3. mArKenrechtlich geSchützte prOduKtnAmen /

-zeichen

«eine marke im rechtlichen Sinn ist ein geschütz-

tes Kennzeichen, mit dem ein unternehmen seine wa-

ren oder dienstleistungen von solchen anderer un-

ternehmen unterscheidet. […] markeninhaber haben 

[…] das ausschliessliche recht, ihre marke zur 

Kennzeichnung von waren und dienstleistungen zu 

gebrauchen und darüber zu verfügen (z. B. lizenzen 

zu erteilen). Sie können dritten verbieten, ein 

identisches oder ähnliches zeichen für gleiche 

oder gleichartige waren oder dienstleistungen zu 

4  http://www.patentlaw.ch 

[12.2008].

5  Andreas wiebe, «patentschutz 

und Softwareentwicklung – ein 

unüberbrückbarer gegensatz?», in: 

Bernd lutterbeck, rolf A. gehring 

(hrsg.), Open Source jahrbuch 2004: 

zwischen Softwareentwicklung und 

gesellschaftsmodell, Berlin: 

lehmanns media, 2004. 

6  patentierbarkeit wird im Kultur-

bereich insofern relevant, als  

es aufgrund bestehender patente im  

Audio- und videobereich freie 

Softwareprojekte an grenzen stossen 

und deshalb viele Künstlerinnen mit 

proprietären produkten arbeiten. 

den wenigsten ist dieser zusammen-

hang bewusst.
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verwenden.» 7 der markenschutz gilt zehn jahre, kann aber beliebig 

oft verlängert werden. er verfällt, wenn die marke nicht mehr ge-

nutzt wird oder zum generischen Begrifft ‹verkommt› (z. B. «Bos-

titch»).

  im Bereich der Open Source Software spielt der markenschutz 

eine zunehmend wichtige rolle. er erlaubt den inhabern des rechts-

titels, eine gewisse Kontrolle über den frei verfügbaren code aus-

zuüben, indem zwischen offiziellen, unter dem markennamen veröf-

fentlichten und inoffiziellen, unter anderem namen veröffentlichten 

versionen unterschieden wird. der Begriff «Open Source» selbst 

ist markenrechtlich geschützt und gilt nur für den unter einer von 

der Open Source initiative anerkannten lizenz veröffentlichten 

code. 8 die mit der Kontrolle des markennamens einhergehende ein-

schränkung der nutzung des codes kann zu problemen führen. So er-

lauben etwa die mozilla corporation, dass Softwaredistributionen 

nur das offizielle binary paket (Objektcode) unter dem geschützten 

namen «Firefox» vertreiben dürfen. wer den Source code selbst 

kompilieren und dann diese version vertreiben will, darf das zwar 

(es handelt sich schliesslich um Freie Software), aber eben nicht 

unter dem namen «Firefox». die Softwaredistribution debian sah 

sich deshalb genötigt, ihre version des Browsers in «iceweasel» 

umzubenennen. die mozilla corporation will damit verhindern, 

«dass möglicherweise fehlerhafte versionen ihrer programme den 

guten namen der mozilla-produkte beflecken». 9

  das markenrecht, das im Kern auf die klare Abgrenzung ähnli-

cher produkte zielt, spielte im Kulturbereich lange zeit insofern 

nur eine negative rolle, als Künstlerinnen, die mit markenrecht-

lich geschützten Symbolen arbeiten, von den markeninhabern mit 

Klagen bedroht wurden. ein frühes Beispiel ist etwa die legendäre 

Schweizer punk Band liliput: Sie hiess «Kleenex», bis 1980 der 

amerikanische Konzern Kimberly-clark als inhaber der namensrech-

te der taschentuchmarke eine namensänderung erzwang. 10 diese er-

fahrung hat sich seitdem unzählige male wieder-

holt. erst in den letzen jahren hat sich die 

kulturelle Ökonomie so ausdifferenziert, dass das 

markenrecht auch von kulturellen Akteuren bean-

sprucht wird. Aktuell wenden es hauptsächlich gro-

sse museen an, nicht nur im Kontext von logos und 

namen, sondern zum Schutz der Abbildung der gebäu-

de. 11

  von interesse ist ebenfalls der markenschutz, 

wie er im Bereich der Open Source Software ange-

wandt wird: eine spezifische identität wie Firefox 

kann wertvoll sein, auch wenn der darunter liegende 

funktionale code frei zugänglich ist. die Firefox 

corporation positioniert sich im markt, indem es 

ihre identität vereinfacht, nutzer zu finden, die 

ihrem Angebot vertrauen, ohne dass sie wirklich 

etwas über den darunter liegenden code wissen müss-

ten. diese nutzer, bzw. der web traffic, den sie pro-

duzieren, lässt sich kapitalisieren. mozilla bie-

7  http://www.ige.ch/d/marke/m1.shtm 

[12.2008].

8  http://www.opensource.org 

[03.2010].

9  Oliver diedrich, «debian vs. 

mozilla oder: namen sind Schall und 

rauch», in: heise Open http://www.

heise.de/open/artikel/debian-vs-

mozilla-oder-namen-sind-Schall-und-

rauch-221989.html [03.2010]

10  http://de.wikipedia.org/wiki/

Kleenex_(Band) [12.2008].

11  So schreibt etwa die guggenheim 

Foundation: «the names, titles, 

building images, trademarks,  

service marks, and logos that appear 

on the Site are registered and un-

registered marks of the Foundation 

[…]. You may not use the guggenheim 

trademarks without the Foundation’s 

prior, written permission.» http://

www.guggenheim.org/terms-conditions 

[12.2008].
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tet als default search engine google an und bezieht einen 

prozentualen Anteil an den damit generierten werbeeinnahmen von 

google. 12 den wert eines unternehmens wie der mozilla corporation 

bestimmt aber nicht nur die exklusive Kontrolle über geistiges 

eigentum, sondern auch, oder vielleicht sogar in erster linie, 

die spezifischen Fähigkeiten, die in der sozio-technischen Konfigu-

ration des unternehmens generiert werden. 

3. BeSitz immAterieller güter 

ganz anders als bei eigentum, das auf einer formalen rechtsgrund-

lage beruht, stehen die dinge, wenn wir uns dem Besitz an immate-

riellen gütern zuwenden. hier sind die verhältnisse wesentlich 

flexibler und nuancierter. Als Besitz wird die «tatsächliche herr-

schaft einer person über eine Sache» 13 bezeichnet, unabhängig von 

der formal-rechtlichen lage. das klassische Beispiel für den un-

terschied zwischen eigentum und Besitz – der dieb im Besitz von 

dingen, die nicht sein eigentum sind – ist in unserem Kontext al-

lerdings weniger relevant. vielmehr von interesse sind Formen des 

Besitzes an immateriellen gütern, die entweder über den umweg ma-

terieller güter konstruiert sind oder auf sozialen Konventionen 

mit oder ohne rekurs auf die oben genannten rechtlichen Konstruk-

tionen aufbauen. mit dem verkörperten wissen («embodied know-

ledge»), dem Besitz durch Assoziation, dem privilegierten zugang 

und der symbolischen teilhabe lassen sich mindestens vier ver-

schiedene typen ausmachen.

3.1. verKÖrperteS wiSSen

wissen kann entweder in menschen oder in Objekten verkörpert sein. 

Besonders bei technologischem wissen allerdings sind die beiden 

ebenen des technischen und des Sozialen – oder, wie es Bruno la-

tour formuliert, der «humans» und der «non-humans» – in der pra-

xis nicht zu trennen. 14 es handelt sich vielmehr immer um hetero-

gene netzwerke von personen, die mit spezialisierten Artefakten 

spezifische effekte (etwa einen Browser, eine Search engine oder 

ein Kunstwerk) produzieren.

  das materialisierte wissen, das sehr viel grösser sein kann als 

die Summe der einzelteile, ist nebst dem exklusiven wissen (sei es 

in Form von geistigem eigentum oder von Firmengeheimnissen) die 

zentrale grundlage der immateriellen wertschöp-

fung von unternehmen oder anderen Organisationen. 

es ist oftmals die spezifische Konfiguration, die es 

möglich macht, mehrwert zu generieren, auch wenn die 

einzelnen elemente standardisiert sind (google’s 

infrastruktur etwa besteht aus mehreren 10’000 

billigen Servern) oder wenn das durch das netzwerk 

zirkulierende wissen im grunde genommen allen zu-

gänglich ist (etwa im Fall von iBm’s nutzung von 

Open Source Software). der Aufbau solcher netzwer-

ke ist aber sehr komplex und zeitaufwändig. netz-

12  im jahr 2006 nahm mozilla 

u$ 66,8 millionen ein. davon wur-

den rund 85 % durch das Abkom-

men mit google generiert. http://

en.wikipedia.org/wiki/mozilla_

Foundation#Financing [12.2008].

13  http://de.wikipedia.org/wiki/ 

Besitz [12.2008].

14  vgl. etwa die Fallstudie von 

Bruno latour, Aramis, or the love 

of technology (trans: catherine 

porter), cambridge: mA, harvard 

university press, 1996.
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werke (wie alle sozialen Organisationen) sind pfad-abhängig 

(«path-dependent»), das heisst, sie sind nicht nur «ist-zustand», 

sondern enthalten ihre gesamte geschichte, aus der heraus spezifi-

sche weitere entwicklungswege mehr oder weniger gut zu beschrei-

ten sind. daher kann es sich lohnen, solche netzwerke als ganze zu 

kaufen, um die darin produzierten potenziale den eigenen strate-

gischen zielen unterzuordnen. dies ist ein grund, warum etwa mi-

crosoft interesse zeigte, Yahoo! zu kaufen. der erwerb bezog sich 

nicht nur auf ein Bündel an ip titeln und hardware, sondern auf 

ein organisch gewachsenen netzwerk mit einer geschichte und spe-

zifischen potenzialitäten für die zukunft.

  das risiko in solchen übernahmen ist allerdings gross: ein 

netzwerk befindet sich zwar kurzfristig (unmittelbar nach der 

übernahme) im Besitz des Käufers, dieser Besitz stützt sich jedoch 

nicht auf einen stabilen eigentumstitel, sondern auf eine soziale 

Konvention (die natürlich auch auf vertraglichen Abmachungen be-

ruht, die zum ziel haben, das netzwerk weiterhin zu reproduzie-

ren). wenn nun teile des netzwerks diese Konvention brechen (etwa, 

indem mitarbeitende kündigen oder weniger produktiv arbeiten, 

weil ihnen die neue «Kultur» nicht mehr zusagt), lösen sich das 

netzwerk oder zumindest seine in ihm verkörperten Fähigkeiten 

auf, ohne dass der neue Besitzer viel dagegen unternehmen kann. 

3.2. BeSitz durch ASSOziAtiOn

es ist möglich, über bestimmte Stile, Stilelemente oder semioti-

sche Objekte mehr oder weniger exklusiv zu verfügen, ohne dass 

diese verfügung auf einem formalen eigentumstitel beruht. der Be-

sitz beruht dann darauf, dass die genannten merkmale mit einer 

bestimmten person assoziiert werden. ein Beispiel liefert etwa 

die Assoziation bestimmter, quasi-anonymer Strichmännchen mit 

Keith haring. die Stärke der Assoziation kann es anderen unmög-

lich machen, sich solche elemente anzueignen, ohne dass die An-

eignung selbst zum thema wird (weder im positiven noch im negati-

ven Sinn). diese de-facto exklusivität ist die grundlage dafür, 

sie entgeltlich anderen zur verfügung zu stellen. Keith haring ge-

staltete auf dieser grundlage diverse produkte und produktplaka-

te, etwa 1986 für Absolut vodka. 15 der Besitz durch Assoziation 

beruht auf einem sozialen Konsens, der einigermassen verbindlich 

vorschreibt, welche Formen der Aneignung als positiv und welche 

als negativ verstanden werden. das Kunstsystem als relativ homo-

genes und kleines Feld verfügt über gute mittel, Besitz durch As-

soziation zu festigen, weil die reputation der einzelnen teilneh-

mer darauf beruht, den systemweiten Konsens (der oftmals nur 

implizit ausgesprochen ist) nicht zu verletzen, was natürlich ge-

wisse strategische tabubrüche und Konfrontationen nicht aus-

schliesst. die effektivität dieser sozialen normen macht Besitz 

durch Assoziation zu einem zentralen regelungsmechanismus. Künst-

lerinnen schützen ihre werke, indem sie damit bekannt werden und 

so ganz direkt die Assoziation stärken. Formalrechtliche regelun-

gen sind in erster linie für die verwerter von ent-

scheidender Bedeutung. Auch in anderen kulturellen 

Subkulturen werden werke in erster linie durch As-

15  http://absolutad.com/absolut_

gallery/artists/pictures/?id=960&_

s=artists [12.2008].
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soziation und gruppennormen und weniger durch rechtsansprüche zu 

eigentum gemacht. unter professionellen zauberern etwa ist es ver-

pönt, die tricks anderer, aktiver magier in der eigenen Show zu 

verwenden. zuwiderhandlung wird mit ächtung innerhalb der profes-

sionellen community bestraft, was durchaus soziale und ökonomische 

Folgen haben kann. 16 ähnlich ist der umgang mit neuen Kreationen 

auch unter Stand-up comedians 17 und Spitzenköchen strukturiert. 18 

  Ausserhalb solcher eher geschlossener Systeme ist die norma-

tive Bindungsfunktion der Assoziation oftmals viel schwächer. 

Sehr aktiv führt das die migros vor, die immer wieder eingeführte 

semiotische elemente so übernimmt, dass die referenz bestehen 

bleibt, ohne dass entsprechende rechtstitel oder der gesell-

schaftliche Konsens verletzt werden. das ist aber nicht immer der 

Fall. Als die migros ende der 1990er jahre die damals gerade be-

rühmt gewordenen Freitag taschen als «donnerstag taschen» anbot, 

drohten nicht nur die Brüder Freitag mit plagiatsklagen, sondern 

es formierte sich schnell ein gesellschaftlicher Konsens, dass 

der entwurf dieser taschen so stark mit den Originalhersteller 

assoziiert sei, dass die migros nicht nur möglicherweise unge-

setzlich gehandelt habe, sondern vor allem amoralisch. die daraus 

resultierende schlechte pr hat sich als ausgesprochen wirksam er-

wiesen und die taschen wurden sehr schnell wieder aus dem handel 

gezogen. 19 das sich die Aneignung der migros zu einem pr-desaster 

entwickelte, hat nicht nur mit dem goliat-gegen-david-Aspekt zu 

tun. ebenfalls wichtig ist, dass die unternehmer der creative in-

dustries genau an der Schnittstelle zwischen Kultur und Kommerz 

angesiedelt sind, wo Objekte, obwohl kommerzielle produkte, stark 

mit individueller Kreativität assoziiert sind und deshalb auch 

auf ein kulturelles wertesystem rekurrieren, das eben Besitz durch 

Assoziation stützt. dies ist nicht der Fall, wenn sich eine rein 

kommerzielle Firma die Stilelemente einer anderen, rein kommerzi-

ellen Firma angeeignet. hier ist erlaubt, was nicht 

verboten ist. der Fall der donnerstag taschen 

zeigt, dass also auch ausserhalb des Kunstsystems 

die möglichkeit besteht, solche normativen Formen 

des Besitzes zu stabilisieren, allerdings scheint 

eine gewisse nähe zu den kreativen Berufen notwen-

dig.

3.3. privilegierter zugAng

es gibt viele Formen, den im prinzip freien zugang 

zu werken zu modulieren. eine der Achsen, entlang 

welcher eine solche modulation stattfindet, ist die 

zeit. etwas als erster zu sehen kann (sozial und/

oder ökonomisch) wertvoll sein, auch oder gerade, 

wenn das Objekt oder werk danach allen zugänglich 

ist. eine andere Achse ergibt sich aus der physi-

schen distanz. im theater sind die Sitze vorne teu-

rer als die Sitze hinten. eine weitere Achse kann 

der mediatisierungsgrad sein. die Aufnahme einer 

performance, auch wenn sie in echtzeit einsehbar 

16  jacob loshin, Secrets revealed: 

how magicians protect intellec-

tual property without law (july 

25, 2007), Available at SSrn url: 

http://ssrn.com/abstract=1005564 

[03.2010].

17  dotan Oliar, christopher jon 

Sprigman, «there’s no Free laugh 

(Anymore): the emergence of intel-

lectual property norms and the 

transformation of Stand-up comedy», 

in: virginia law review (dezember). 

vol. 94 no. 9, 2008.

18  emmanuelle Fauchart; eric von 

hippel, norms-based intellectual 

property Systems: the case of 

French chefs. mit Sloan working 

paper 4576-06 (january 2006) url: 

http://ssrn.com/abstract=881781 

[03.2010].

19  christoph doswald, «donnerstag, 

Freitag und robinson»,in: ironisch/

ironic. Ausstellungskatalog migros 

museum für gegenwartskunst, zürich, 

1998.
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und auch wenn die Kamera näher an den performern dran ist als je-

der Besucher, ist dennoch ein substanziell anderes, meist weniger 

wertvolles erlebnis als jenes direkt vor Ort. eine weitere Achse 

ist diejenige der personalisierung, die die Beziehung zwischen dem 

produzenten und dem rezipienten individualisiert und verstärkt. 

leser etwa nehmen stundenlange wartezeiten in Kauf, um sich die 

Kopie ihres Buches vom Autor signieren zu lassen, womöglich noch 

mit einer persönlichen widmung. dies erhöht zweifellos den wert 

des Buches, auch wenn es sich nicht zwingend in seinem geldwert 

niederschlägt. 

3.4. SYmBOliSche teilhABe

das klassische Beispiel einer ökonomischen transaktion, die zu 

Quasi-Besitz durch symbolische teilnahme führt, ist das Sponso-

ring von veranstaltungen oder Objekten von hohem sozialem eigen-

wert, der sich durch die symbolische teilhabe transferieren lässt. 

das von herzog & de meuron erbaute Fussballstadion in münchen, Fo-

kus intensiver Aufmerksamkeit und positiver emotionalität, heisst 

«Allianz Arena». dies erlaubt der versicherung Allianz, symbo-

lisch an diesen ihr an sich wesensfremden ereignissen teilzuhaben 

und damit ein teil dieser gesellschaftlichen energie zu absorbie-

ren. Analoge Beispiele gibt es viele, im Sport ebenso wie im Kul-

tursektor. der Sponsor wird «part of the experience», wie es im 

Kontext der eurO08 propagiert wird.

  eine andere Form der symbolischen teilhabe entwickelte etwa das 

projekt Blender 20, welches die Open Source 3d Animation Suite mit 

dem gleichen namen und Open Source Animationsfilme produziert. ihr 

bisher letztes werk, der Animationsfilm Big Bug Bunny hatte Anfang 

April 2008 in Amsterdam premiere. um das projekt im voraus zu fi-

nanzieren gab es das Angebot, die dvd noch während der produkti-

onszeit zu bestellen. Als gegenleistung bekamen die Käufer einer-

seits den Film, bevor er frei öffentlich zugänglich war, überdies 

wurde ihr name im Abspann erwähnt als mitglied des produktions-

teams. rund 1’000 personen hatten die dvd vorbestellt und damit ei-

nen relevanten teil der produktionskosten beigesteuert, was ihre 

teilhabe mehr als nur symbolisch macht, sondern eine der diversen 

möglichkeiten darstellt, in der community aktiv zu werden. diese 

Form der teilhabe der community an projekten bildet eine grundla-

ge für ökonomische modelle freier güter, die ich im Folgenden be-

leuchten werde.

4. zur ÖKOnOmie Freier güter, BeiSpiel Freie SOFtwAre

wie bereits erwähnt, ist die freie verfügbarkeit von digitalen gü-

tern nicht gleichbedeutend mit der Abwesenheit einer Ökonomie 

solcher güter, auch dann nicht, wenn wir Ökonomie – wie im Folgen-

den – in einem engen Sinn als (geld)wirtschaftliche Beziehungen 

verstehen. deshalb werde ich mich auf jene Aspekte konzentrieren, 

die nutzer diese dienstleistungen bezahlen lassen, 

obwohl die eigentliche Software frei verfügbar und 
20  http://www.blender.org 

[03.2010].
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nutzbar ist. das heisst, ich werde primär die nachfrageseite be-

handeln und die Analyse, warum und wie Freie und Open Source Soft-

ware (FOSS) produziert wird, beiseite lassen. 21

4.1. wAS iSt Freie und Open SOurce SOFtwAre 

(FOSS)?

Auf der ideologischen ebene gibt es deutliche un-

terschiede zwischen Freier Software und Open Source 

Software. während erste auf die politischen Aspek-

te freier Kooperation hinweist, betont die andere 

deren effizienz. der Begriff Freie Software stammt 

aus der mitte der 1980er jahre, der Begriff Open 

Source wurde ende der 1990er jahre eingeführt, um 

die ideen näher an die geschäftswelt heranzufüh-

ren. 22 in der praxis liegen die unterscheide weni-

ger weit auseinander, denn die vom Begründer der 

Free Software Bewegung, richard Stallman, formu-

lierten grundprinzipien, die so genannten «vier 

Freiheiten», gelten ebenso als Open Source Soft-

ware. 23

—  Freiheit 1: das programm darf zu jedem zweck 

  ausgeführt werden.

—  Freiheit 2: das programm darf studiert und 

  verändert werden.

—  Freiheit 3: das programm darf verbreitet werden.

—  Freiheit 4: das programm darf verbessert und 

  verbreitet werden, um damit einen nutzen für 

 die gemeinschaft zu erzeugen. 24

diese Freiheiten sind durch freie lizenzen, allen 

voran die gnu general public license (gpl), 25 

rechtlich einklagbar. 26 jeder nutzer der Software 

ist sich dieser vier Freiheiten sicher, solange er 

sich an die übrigen Bedingungen der lizenz hält. im 

Fall der gpl müssen diese Freiheiten mit dem pro-

gramm weiter gegeben werden. ein code, der einmal 

unter der gpl veröffentlicht wurde, kann nie wie-

der unter einer anderen lizenz veröffentlicht wer-

den (es sei denn, alle rechtsinhaber stimmen zu). 27 

personen und Firmen, die keine formelle Beziehung 

zueinander haben, können somit zusammenarbeiten 

bzw. auf den werken anderer aufbauen, ohne sich dem 

risiko auszusetzen, plötzlich mit urheberrechtli-

chen Forderungen konfrontiert zu werden. Für die 

langfristige Kooperation in offenen netzwerken ist 

dies eine wesentliche voraussetzung.

4.2. KOmmerzielle nAchFrAge im Bereich Freier 

SOFtwAre

während Freie Software zunächst als gegenreaktion 

zur entstehung einer kommerziellen, proprietären 

Software-industrie entstand, 28 ist in den letzten 

21  diese Frage wurde in der 

Forschung schon früh und sehr aus-

führlich behandelt, wobei auf der 

ebene der individuellen entwickler 

immer wieder ein motivationsplural-

ismus (intrinsisches interesse, 

reputation, Kooperation, lernen, 

problemlösung, verdienst etc) fes-

tgestellt wurde. zusammenfassend 

vgl. Steven weber, the Success of 

Open Source. cambridge: mA, harvard 

up, 2004.

22  volker grassmuck, Freie Soft-

ware. zwischen privat- und gemein-

eigentum, Berlin: Bundeszentrale 

für politische Bildung, 2002. 

url: http://freie-software.bpb.de 

[12.2008].

23  vgl. Free Software definition: 

http://www.fsf.org/licensing/ 

essays/free-sw.html [12.2008], und 

die Open Source definition: http://

opensource.org/docs/osd [12.2008].

24  eine Besonderheit von Soft-

ware, die in den meisten anderen 

Kulturgütern keine direkte Analo-

gie findet, ist die unterscheidung 

zwischen Quellcode (source code) 

und Objektcode (binary code). der 

Quellcode ist der in einer pro-

grammiersprache geschriebene code. 

damit eine maschine ihn lesen 

kann, muss er in Objektcode, der 

nur aus 0 und 1 besteht, umgewan-

delt werden. damit verliert er aber 

seine les- und veränderbarkeit für 

die allermeisten menschen. deshalb 

ist es wichtig, dass nicht nur 

das programm, das auf dem com-

puter laufen kann, frei verfügbar 

ist, sondern auch der veränderbare 

und lesbare Quellcode. Bei der so 

genannten proprietären Software 

ist der Quellcode streng gehütetes 

geschäftsgeheimnis und die nutzer 

erhalten nur den Objektcode.

25  http://www.gnu.org/copyleft/

gpl.html [12.2008].

26  http://gpl-violations.org 

[03.2010].

27  die gpl wurde kürzlich überar-

beitet und liegt nun als version 3 

vor. dabei wurden weitere ver- 

pflichtende regeln eingeführt, die 

auf softwarespezifische gefahren für 

die oben genannten vier Freiheiten 

reagieren. Für eine kurze erklärung 

der neuerungen vgl. richard Stall-

man, why upgrade to gplv3 (20 july 

2007). http://www.gnu.org/licenses/

rms-why-gplv3.html [12.2008].
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jahren eine regelrechte industrie entstanden, im-

mer mehr Firmen nutzen und produzieren FOSS. 29 in 

dieser industrie, die ein teil der sehr viel brei-

teren, teilweise ganz unkommerziellen oder auch 

anti-kommerziellen FOSS-Bewegung ist, haben sich 

im wesentlichen vier Bereiche entwickelt, die die 

Ökonomie von der nachfrageseite her strukturie-

ren. 30

4.2.1. dienstleistungen für die community als 

ganze 

Freie Software wird meist in formal offenen netz-

werken, 31 mit hilfe von e-mail listen, cvS Servern 

(die den eigentlichen code verwalten), Blogs und 

anderen Kommunikationsmitteln koordiniert. wäh-

rend solche primär sozial strukturierten netzwerke 

in vielem sehr gut funktionieren, so sind sie doch 

für gewisse, wesentliche Aufgaben komplexer pro-

jekte nicht geeignet. nicht zuletzt deshalb, weil 

offene netzwerke keine rechtlichen entitäten sein 

können. dies führt dazu, dass in den letzten jahren 

für fast alle grösseren Softwareprojekte eigene 

Stiftungen entstanden sind, die entsprechende Auf-

gaben übernehmen. eines der bedeutendsten Beispie-

le hierfür ist die 1999 gegründete Apache Founda-

tion. 32 diese Stiftung bietet organisatorische, 

rechtliche und finanzielle unterstützung für über 

50 freie Softwareprojekte. Finanziert (im umfang 

von jährlich etwa u$ 150’000) wird die Stiftung von 

Spenden, vor allem von grossen Firmen, die ein 

starkes eigeninteresse daran haben, dass sich eines 

oder mehrere dieser projekte positiv weiterent- 

wickelt. grösster einzelsponsor der Apache Founda-

tion ist google.

  es gibt viele vergleichbare Beispiele, in denen 

eine Stiftung die community finanziert, die diese 

als ganze unterstützt, indem sie gewisse organisa-

torische dienstleistungen erbringt. Ausserhalb des 

Softwarebereichs ist sicherlich die wikimedia 

Stiftung die bedeutendste. 33 ihre Aufgabe ist es, 

die entwicklung der wikipedia und ihrer angeglie-

derten projekte zu fördern, hauptsächlich, indem sie 

die Betreuung der in zwischenzeit sehr beträchtli-

chen und entsprechend kostenintensiven infrastruk-

tur übernimmt, 34 aber auch Konferenzen und andere 

events mit organisiert. die wikipedia Stiftung wird 

von individuellen (Klein)Spendern und gerätespen-

dern finanziert, im umfang von knapp u$ 6’000’000.- 

im jahr 2007 – 08. 35

  Stark verallgemeinert lässt sich feststellen, 

dass, je grösser und etablierter eine community, 

28  williams, Sam (2002). Free as 

in Freedom. richard Stallman’s  

crusade for Free Software.  

Sebastopol, cA, O’reilly url: 

http://www.oreilly.com/openbook/

freedom/ [12.2008].

29  Bruce perens, «Open Source – 

ein aufstrebendes ökonomisches 

modell», in: B. lutterbeck, mat-

thias Bärwolff, r. A. gehring 

(hrsg.), Open Source jahrbuch 2007 

– zwischen freier Software und 

gesellschaftsmodell, Berlin: lehm-

anns media, 2007. http://www.open-

sourcejahrbuch.de/portal/scripts/

download?article=osjb2007-02-03-

perens.pdf [12.2008].

30  dies ist nicht die einzige Art, 

wie sich geschäftsmodelle im FOSS 

Sektor kategorisieren lassen. ein 

etwas engerer Blick auf kommerzi-

elle Softwareproduzenten identifi-

ziert sechs verschiedene clusters, 

die sich nur teilweise mit den 

vier von mir vorgestellten model-

len überschneiden. der unterschied 

ergibt sich unter anderem daraus, 

dass hier Firmen die Angebotsseite 

fokussieren. vgl. carlo daffara, 

Business models in FOSS-based com-

panies (2006). http://opensource.

mit.edu/papers/OSSemp07-daffara.pdf 

[12.2008]. vgl. auch: raphael leit-

eritz, Open Source-geschäfts-mod-

elle, in: B. lutterbeck, r. A. geh-

ring (hrsg.), Open Source jahrbuch 

2004 – zwischen Software-entwick-

lung und gesellschafts- 

modell, Berlin: lehmanns media, 

2004. http://www.opensource-

jahrbuch.de/portal/scripts/

download?article=ii-5-leiteritz.pdf 

[12.2008].

31  mit formal offen meine ich, 

dass nicht die formale mitglied-

schaft in einer Organisation (etwa 

als Angestellter oder anderwei-

tig vertraglich gebundener) oder 

formale titel notwendig sind, um 

am projekt teilzunehmen. natürlich 

verfügen auch solche projekte über 

mechanismen, um gewisse prozesse  

zu schliessen.

32  http://www.apache.org/foundation 

[12.2008].

33  http://www.wikimedia.org 

[12.2008].

34  ende 2006 war die wikipedia an 

sechster Stelle der meistbesuchten 

destinationen online, mit ca. 

285’000 Seitenaufrufen pro minute. 

http://wikimediafoundation.org/

wiki/Frequently_Asked_Questions 

- how_is_the_revenue_spent.3F 

[08.2007].
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die sich als formal offenes netzwerk strukturiert, desto grösser 

ist die nachfrage nach spezialisierten dienstleistungen, welche 

für die community als ganze erbracht werden. erfolgreiche projek-

te scheinen, wohl auch aufgrund ihrer grösse, das problem des 

trittbrettfahrens («free riding») überwinden zu können. 36 welche 

dienstleistungen dies sind und wer innerhalb der community bereit 

ist, wie viel dafür aufzubringen, ist von Fall zu Fall sehr unter-

schiedlich. im Falle der Künstler-zentrierten musiksoftware pure 

data werden auch diese dienstleistungen unentgeltlich angeboten 

von institutionen, die in ihrer Arbeit stark auf diese Software 

rekurrieren, in diesem Fall ist die Serverinfrastruktur vom ins-

titute of electronic music and Acoustics in graz bereit gestellt.

4.2.2. dual-licensing

die gpl bringt mit sich, dass alle Software, die auf gpl code auf-

baut, selbst wieder unter der gpl vertrieben werden muss. nicht 

alle nutzer wollen diese Bedingungen in Kauf nehmen. daraus ent-

steht die nachfrage nach dem erwerb eines programms auch unter 

einer nicht freien lizenz. dies ist möglich, wenn das programm 

zweimal lizenziert wird: einmal frei für alle unter der gpl, ein-

mal kostenpflichtig unter einer klassischen lizenz, damit für den 

lizenznehmer die verpflichtung entfällt, das eigene produkt unter 

der gpl zu vertreiben. eines der prominentesten Beispiele ist Qt, 

eine so genannte «Klassenbibliothek für die plattformübergreifen-

de programmierung grafischer Benutzeroberflächen für viele pro-

grammiersprachen.» 37 mit dieser Bibliothek lassen sich relativ 

einfach grafische Benutzeroberflächen (graphical user interface, 

gui) programmieren, wie sie heute für die überwiegende mehrheit 

aller programme auf dem markt sind. Qt wird von der norwegischen 

Firma trolltech hergestellt und, unter anderem, im projekt Kde 38, 

dem aktuell umfangreichsten Open Source projekt, 

benutzt. 39 nach heftigen Kontroversen entschloss 

sich trolltech im jahr 2005, das ursprünglich nicht 

unter der gpl stehende programm für alle plattfor-

men auch unter der gpl zu lizenzieren, gleichzeitig 

aber auch gegen Bezahlung andere lizenzbedingun-

gen anzubieten. damit wird das toolkit einerseits 

weit verbreitet und etabliert sich als ein Stan-

dardwerkzeug für interfaceentwickler, andererseits 

haben auch Firmen zugriff darauf, die selbst keine 

Freie Software vertreiben wollen. Für diese lohnt 

es sich, für ein produkt zu bezahlen, das sie auch 

ohne Bezahlung nutzen könnten. dass das programm 

auch frei verfügbar ist, ist sogar für die bezah-

lenden Firmen von vorteil, weil dadurch garantiert 

bleibt, dass viele entwickler mit diesem programm 

arbeiten. der nachteil einer solchen doppellizen-

zierung ist, dass alle entwickler diesem modell 

zustimmen müssen. in der praxis führt dies dazu, 

dass sich der Kreis der aktiv mitarbeitenden auf 

die Angestellten der Firma, die die rechte verwal-

35  rund drei drittel dieses Betrags 

wurden durch Beiträge individueller 

Spender gesammelt. der rest kam  

von Stiftungen und anderen  

institutionellen zuschüssen. 

jahresbericht, 2007  –  08, http:// 

wikimediafoundation.org/wiki/ 

donate/transparency/de [12.2008].

36  unter trittbrettfahren 

(«free riding») wird in den 

wirtschaftswissenschaften das 

nutzen einer allgemeinen ressource 

bezeichnet, ohne individuell für 

deren Kosten mit aufzukommen.

37  http://de.wikipedia.org/wiki/

Qt_(Bibliothek) [12.2008].

38  http://www.kde.org [03.2010].

39  vgl. eva Brucherseifer, «die 

Kde-entwicklergemeinde – wer ist 

das?», in: Open-Source-jahrbuch 

2004, hrsg. von robert A. gehring 

und Bernd lutterbeck, Berlin: lehm-

anns media, 2004. http://www.open-

sourcejahrbuch.de/portal/scripts/

download?article=i-6-Brucherseifer.

pdf [12.2008].
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tet, beschränkt. das ist aber nicht notwendigerweise ein grosser 

nachteil. 40

  die meisten werke der bildenden Kunst werden nicht in offenen, 

kooperativen netzwerken hergestellt, sondern von einzelnen Künst-

lerinnen oder kleinen, meist ziemlich klar strukturierten grup-

pen. diese halten in der regel alle urheberrechte inne und es wäre 

dadurch kein problem, ein bereits frei lizenziertes werk für den 

markt nochmals, etwa in einer limitierten, veränderten Auflage zu 

lizenzieren.

4.2.3. customizing

Freie und Open Source Software, vor allem, wenn in formal offenen 

netzwerken (was meistens der Fall ist) entwickelt, ist aus struk-

turellen gründen generisch. denn es ist der generische Kern eines 

problems, der von vielen geteilt wird und um den herum sich die 

Kooperation in grösseren gruppen organisiert. die Anwendung von 

Software ist aber fast immer einzigartig, besonders, wenn sie 

eine gewisse Komplexitätsstufe überschreitet. Keine zwei imple-

mentierungen eines webservers oder eines content management Sys-

tems (cmS) gleichen einander, weil sich die Aufgaben, die mittels 

der Software gelöst werden wollen, ja auch von Fall zu Fall unter-

scheiden. um diesem raum zwischen der generischen, kooperativ 

hergestellten und frei zugänglichen lösung und der einzigartigen 

Anwendung, die im konkreten einzelfall relevant ist, zu überbrü-

cken, entsteht eine grosse nachfrage nach dienstleistungen. diese 

wird von einem bereits sehr differenzierten, rasch wachsenden An-

gebot von dienstleistern befriedigt, deren Spanne von Kleinstun-

ternehmern bis zu multinationalen Konzernen wie iBm oder hp 

reicht.

  generell lässt sich beobachten, dass, aller Kopierbarkeit zum 

trotz, technologisch komplexe Software werke sehr kontextabhängig 

sind und dass die übertragung von einem Kontext in einen anderen, 

etwa von einem Server auf einen anderen, sehr aufwändig sein kann. 

in diesem Sinne bedeutet customizing nicht nur die Anpassung ei-

ner bestehenden generischen Software an spezifische Anforderun-

gen, sondern auch die überführung einer bestehenden Softwarekon-

figuration in einen anderen nutzungskontext, wobei sie dann nur in 

Bezug auf die erscheinung minimal zu verändern ist. im Bereich 

der Online-Kunst gehören Fragen der Archivierung oder der Server-

migration in diesen Bereich.

4.2.4. Support

nebst dem customizing schafft sicherlich der Bereich des Supports 

die grösste nachfrage nach kommerziellen dienstleistungen auf Ba-

sis freier güter. eine zentrale Kritik an in offenen netzwerken 

hergestellten produkten ist, dass die verantwortung und zustän-

digkeit oft unklar ist. zwar können die meisten probleme auch in-

nerhalb der offenen netzwerke gelöst werden (durch das Konsultie-

ren von Foren und mailinglisten), aber dies kann sehr zeit- und 

arbeitsaufwändig sein und bei demjenigen, der das 

problem lösen muss, einen hohen wissensstand vor-
40  im januar 2008 wurde die Firma 

trolltech von nokia für $150 mil-

lion übernommen.
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aussetzen. Fehlt ein praktikabler und effizienter weg, die auftre-

tenden probleme zu lösen, so stellt sich die Frage nach der mit-

tel- und langfristigen nutzbarkeit von freien gütern. dieses 

problem führt zu einer grossen nachfrage nach Support-leistungen, 

die umso grösser ist, je dynamischer das umfeld, in dem die Soft-

ware zum einsatz kommt. das bekannteste Beispiel eines geschäfts-

modells, das auf der nachfrage nach Supportleistungen (und custo-

mizing) beruht, ist wohl die Firma red hat, die seit bald zehn 

jahren Support und training ihrer eigenen, freien plattform zum 

zentralen element ihres geschäftsmodells macht. 41 eine ähnliche 

Strategie verfolgt die Firma canonical, 42 die die äusserst erfolg-

reiche gnu/linux distribution ubuntu vertreibt. 43

  Fragen nach der langfristigen investitionssicherheit spielen 

auch in vielen Aspekten des Kunst- und Kulturmarktes eine rolle und 

damit auch die Frage nach dem Support. im Bereich der sehr fragi-

len, instabilen medien, insbesondere im hochdynamischen Online-

Bereich, sind sie von besonderer dringlichkeit. worin genau die 

Supportbedürfnisse bestehen und welche dienstleistungen erbracht 

werden können, hängt aber sehr stark vom einzelnen künstlerischen 

werk ab, dessen wert langfristig erhalten werden soll.

5. AuSBlicK

wir stehen erst am Beginn einer entwicklung, die zu einer diffe-

renzierung der Formen des eigentums und des Besitzes an immateri-

ellen gütern, prozessen und anderen verdichtungen führen wird. 

einige davon werden, wie bisher, auf exklusiven rechtstiteln beru-

hen. Andere Formen sind im Kulturbereich schon seit langem wichtig, 

wie der hinweis auf magier, Komiker und Köche gezeigt hat. Solche 

und ähnliche praktiken, mit oder ohne freie lizenzen, werden wohl 

sogar noch an Bedeutung gewinnen. einige dieser neuen Formen wer-

den direkt neue geschäftsmodelle hervorbringen, in anderen steht 

die soziale valorisierung im zentrum, die sich nur indirekt in mo-

netäre dimensionen übersetzen lässt.

  wesentlich erscheint mir, dass dimensionen, entlang welcher 

sich diese differenzierung vollzieht – rechtliche versus normati-

ve regelungen, exklusivität versus freier zugang, finanzieller 

versus sozialer mehrwert – nicht als gegensätze und fixe Kategori-

en zu verstehen sind, sondern jeweils die enden 

eines Kontinuums darstellen. die meisten konkreten 

Fälle werden sich allerdings nicht an diesen enden 

abspielen, sondern irgendwo in der mitte, wo all 

diese elemente in den unterschiedlichsten misch-

formen miteinander in Beziehung stehen und sich 

erst durch ihr spezifisches verhältnis zueinander 

überhaupt stabilisieren können.

  Freie güter und kommerzielle wertschöpfung sind 

keine grundsätzlichen gegensätze. ganz im gegen-

teil. es sind die spezifischen eigenschaften dieser 

güter, die ganz neue Bedürfnisse schaffen. Formel-

41  werner Knoblich, «erfolgreich 

mit Open Source – das red-hat-Open-

Source-geschäftsmodel», in:  

B. lutterbeck, matthias Bärwolff, r. 

A. gehring (hrsg.), Open 

Source jahrbuch 2006 – zwischen 

Softwareentwicklung und  

gesellschaftsmodell, Berlin: 

lehmanns media, 2004. http://www.

opensourcejahrbuch.de/portal/

scripts/download?article=osjb2006-

04-02-knoblich.pdf [12.2008].

42  http://www.canonical.com 

[03.2010].

43  http://www.ubuntu.com [03.2010].
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haft verkürzt könnte man sagen, dass das Spezifische an den dienst-

leistungen auf Basis freier güter nicht der Fokus auf exklusiven 

Besitz, sondern die Stabilisierung von sozialen Beziehungen ist.

  natürlich ist der Bereich der Freien Software sehr anders 

strukturiert als derjenige der (Online-)Kunst, nicht zuletzt des-

halb, weil auch Online-Kunst nicht notwendigerweise in den Be-

reich der freien güter fällt. Aber dennoch, es scheint mir glaub-

haft anzunehmen, dass das (geld)wirtschaftliche potenzial auch in 

diesem Bereich primär in der etablierung und Stabilisierung sozi-

aler Beziehungen liegen könnte und weniger in konventionellen 

praktiken des exklusiven Besitzes. im hinblick auf solche erwar-

tungen werden klassische Objekte, wie sie von etablierten insti-

tutionen im Kunstmarkt vertrieben werden, zentral bleiben, nicht 

zuletzt deshalb, weil der markt mit seinen Konventionen und prak-

tiken genau für solche Objekte geschaffen wurde. wenn Online-

Kunst nach den regeln des etablierten Kunstmarkts spielen will, 

dann scheint mir die konservative Analyse von peter Schneemann in 

dieser publikation – Online-Kunst wird sich an die logik der Ob-

jekte anpassen müssen – durchaus zutreffend. ich bin allerdings 

optimistisch, dass sich der markt verändern kann, ähnlich wie das 

in anderen Bereichen der Software-, wissens- und Kulturproduktion 

bereits mehr oder weniger deutlich zu erkennen ist.
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