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isAbel Zürcher
geteilte VerAntwOrtung für ein kOllektiVes erbe?
netZbAsierte kunst in öffentlichen sAmmlungen

Die ViDeO-kunst erweitete sich Zur instAllAtiOn, beVOr sie sich 

im kunstmArkt etAblieren kOnnte. Auch AutOrinnen netZbAsierter 

werke entwickeln für Den kOntext VOn museen unD gAlerien 

rAumspeZifische präsentAtiOnen. Die skepsis gegenüber erwerb-

ungen, Deren lAngfristiger erhAlt VOn Der DynAmik Des internets 

Abhängig bleibt, ist DAmit nicht überwunDen. Als mODell für 

meDienspeZifisches sAmmeln entwArf DAs fOrschungsprOjekt Owning 

Online Art Die «schweiZer plAttfOrm für meDienkunst» – eine 

wieDerAufnAhme unD kOnkretisierung VOn Anliegen, wie sie bereits 

VOr Zehn jAhren in umlAuf wAren.
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«pure webwork / website is still hard to sell … ins-

tallation could possibly sell better.» 1 Zeitgenös-

sische relevanz, ästhetische Qualität, stellenwert 

innerhalb eines künstlerischen Oeuvres: Auch wenn 

alle für Ankäufe geltenden kriterien eingelöst 

sind, findet netzbasierte kunst schweizweit nach 

wie vor nur marginal eingang in öffentliche samm-

lungen. Dabei fehlt es nicht an initiativen und mo-

dellen für ihre Vermittlung. bausteine, die zu ei-

nem «Zentrum der Aufmerksamkeit im netz» beitragen, 

liegen längst vor, unter anderem mit den projets 

internet im centre pour l’image contemporaine in 

genf oder mit dem basler kulturserver xcult. 2 be-

züglich des sammelns netzbasierter kunst, das ihre 

Autorinnen aus der anhaltenden unbezahlten tausch-

arbeit befreit und bei dem stattdessen institutio-

nen die Verantwortung für werke übernehmen, be-

haupten amerikanische museen eine Vorreiterrolle. 

Das whitney museum of modern Art, das Dia center 

new york oder das moma engagieren sich für Doku-

mentation und erhalt von web-projekten. 3 mit dem 

Variable media network (Vmn) macht sich ein Verbund 

von kuratorinnen und restauratorinnen aus unter-

schiedlichen institutionen stark für die nachhal-

tige integration, restaurierung und konservierung 

von werken, die sich medienbedingt durch ihre Va-

riabilität auszeichnen. 4 kunstschaffende fordert 

das Vmn mit detaillierten fragebogen auf, ihre in-

haltlichen intentionen darzulegen und zwecks Doku-

mentation und konservierung zur Verfügung zu stel-

len. «museums have interviewed artists about their 

work before, but the Vmi is radically explicit 

about the mutability of much contemporary art and 

attempts to provide a standard framework for both 

artists and museum personnel to understand what 

really matters to the artist for any particular 

work of art.» 5 Die national information standards 

Organization formuliert empfehlungen für den Auf-

bau qualitativ hochwertiger digitaler sammlungen 6, 

diesseits und jenseits des Atlantiks arbeiten fach-

leute am erhalt von und Zugang zu digitalen Archi-

ven. 7 Zur vorliegenden publikation trägt mither-

ausgeber reinhard storz eine kommentierte liste 

bei mit museen, privaten sammlungen und galerien, 

die sich um die Vermittlung von netzbasierter kunst 

verdient machen. 8

  peter schneemann formuliert es in seinem bei-

trag 9: wenn online zugängliche werke in der insti-

tutionellen förderung und Vermittlung bildender 

kunst ihren Ort finden sollen, sind sammlungen her-

ausgefordert, den begriff der «Autorschaft» vom ein-

1  shu lea cheang in der umfrage 

von Owning Online Art. Vorliegende 

publikation, s. 132. 

2  Vgl. http://xcult.org, http://

www.centreimage.ch/projetsinter-

net.php [02. 2010]. barbara bast-

ing, «bundeskulturserver ja bitte. 

knotenpunkt für die kultur: wie in-

ternetkunst gefördert werden soll», 

in: wochenzeitung, 28.9.2000, s. 19, 

http://woz.ch/archivold/00/39/ 

7629.html [02. 2010]

3  Vgl. http://artport.whitney.org, 

http://www.diacenter.org/webproj/

index.html, http://moma.org/ 

onlineprojects/index.html [02. 2010]. 

barbara basting skizziert die 

unterschiedlichen sammlungsstrat-

egien amerikanischer institutionen 

in «netzkunst und die museen - 

Aspekte der institutionalisierung 

einer neuen kunstform», manuskript 

vom 11.3.2002, s. 2 ff. http://www.

xcult.org/texte/basting/02/ 

basting.pdf [02. 2010].

4  http://www.variablemedia.net. Die 

jüngste publikation des Vmn steht 

dort als Download zur Verfügung. 

solomon r. guggenheim museum /  

Daniel langlois foundation for Art, 

science, and technology (hrsg.), 

permanence through change; the 

Variable media Approach, 

new york / montréal, 2003. 

5  steve Dietz, «collecting 

new-media Art: just like Anything 

else, Only Different», in: bruce 

Altshuler (hrsg.), collecting the 

new, princeton university press, 

princeton / Oxford 2005, s. 85 – 101, 

hier s. 98.

6  Vgl. «A framework of guidance for 

building good Digital collections», 

http://www.niso.org/publications/

rp/framework3.pdf [02. 2010].

7  forschungsprojekte und netzwerke 

zum schutz digitaler Daten thema-

tisieren neben netzbasierter kunst 

oder netzliteratur auch  

die konservierung kulturell lang-

fristig wertvoller Daten (vgl. etwa 

http://www.langzeitarchivierung.

de). Die frage nach dem museum als 

«sender», aufgeworfen anlässlich 

der tagung museums and the inter-

net in hannover (2008), ist den-

noch auch auf die Vermittlung von 

netzbasierten werken durch museen 

übertragbar (vgl. http://www. 

mai-tagung.de/maitagung+2008/

abstracts.htm). Ausstellungspro-

jekte und tagungen des Zentrums 

für kunst und medientechnologie 

Zkm in karlsruhe thematisieren das 

internet als Ort der Distribution 
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maligen und genau datierbaren Oeuvre zu gunsten von prozessen und 

programmiersprachen auszuweiten, sich vom Vorbehalt des vermeint-

lich ephemeren zu verabschieden und angemessene formen der inven-

tarisierung und Dokumentation zu entwickeln. Die inzwischen etab-

lierte praxis des sammelns konzeptioneller werke entschärft dabei 

die skepsis gegenüber dem immateriellen: «there are plenty of 

ephemeral, instruction-based works in museum collections, from 

jana sterbak’s Vanitas: flesh Dress for an Albino Anorectic (1987) 

to lewitt’s four geometric figures in a room. there are plenty of 

‹anti-institutional› artists collected by museums, from hans haa-

cke to Andrea fraser. there are certainly examples of unbounded 

and open works, from ray johnson’s correspondence art to yoko 

Ono’s scream score. why is there so little new-media art in museum 

collections?» 10 steve Dietz, 1996 – 2003 kurator für neue medien am 

walker Art center, minneapolis, spricht in bezug auf die elektro-

nischen und netzbasierten künste von einer Art «krise des sam-

melns»: Die seit den 1990er jahren enorme künstlerische produkti-

vität im bereich des Digitalen und interaktiven bilde sich in 

musealen sammlungen bei weitem nicht ab. Dietz führt dies nur be-

dingt auf die oft zitierte künstlerische programmatik zurück, die 

sich in Opposition zur reglementierenden museumskultur auf ein 

breites publikum beruft. für einschneidender hält er die Differenz 

zwischen der offenen struktur des internets und der traditionellen 

funktion des museums als «gatekeeper» bei der Aufnahme neuer wer-

ke in den kanon der kunstgeschichte und -kritik. «for museums to 

acquire open-licensed art would require them to transform from 

collecting institutions to circulating institutions.» 11 Die ame-

rikanische sammlungspraxis versucht das spannungsverhältnis zwi-

schen netzbasierter kunst und dem einmaligen, unveränderlichen 

werk im Dialog mit den produzierenden künstlerinnen anzugehen und 

kommt zum schluss, dass diesen die Distribution 

wichtiger sei als die Auszeichnung ihrer werke mit 

dem Attribut der einmaligkeit: «artists are more 

interested in making them accessible than rare.» 12 

ergebnisse unserer email-umfrage bestätigen diese 

Zwischenbilanz. Der Anspruch auf eigentum durch 

die künstlerinnen erweist sich als zweitrangig ge-

genüber einer (manchmal für Aussenstehende schwer 

identifizierbaren) Autorschaft, die das werk ein-

schliesslich seiner Distribution als interaktion 

versteht. «this interactive communication with the 

public was the form of my art but at the same time 

it was the means of distribution.» (martine neddam 

alias Aka mouchette) Auf die frage nach dem Ort ih-

rer präsentation reagiert birgit kempker mit dem 

hinweis auf die unkontrollierbaren wege online pu-

blizierter Daten: «Das netz baut seine eigenen in-

formationstunnel, durch die werde ich manchmal er-

reicht und erreiche ich, das merke ich daran, dass 

ich wieder durchs netz zurückerreicht werde.» Die 

x-fache, nicht aktiv beförderte Verlinkung ihrer 

und Vermittlung digitaler werke 

(vgl. u. a. «from Archive to living 

Database» am 24. April 2009 oder 

«access_un_limited» am 9. Oktober 

2009, symposien im rahmen  

von media-artbase, http://www.medi-

aartbase.de) [02. 2010].

8  Vgl. reinhard storz, «netz-

basierte kunst in museen, privaten 

kunstsammlungen und galerien», in  

vorliegender publikation, s. 99 – 116.

9  Vgl. peter schneemann, «kompati-

bilitätsprobleme: Zum Verhältnis 

zwischen netzbasierter kunst und 

markt in einer medienhistorischen 

fragestellung» in der vorliegenden 

publikation, s. 19 – 28.

10  steve Dietz, «collecting 

new-media Art: just like Anything 

else, Only Different», in: bruce 

Altshuler (hrsg.), collecting the 

new, princeton university press, 

princeton / Oxford 2005, s. 85 – 101, 

hier s. 93.

11  Dietz (wie Anm. 5, s. 94).

12  Dietz (wie Anm. 5, s. 94). 
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webseite garantiert auch jodi eine breite rezeption. und young-

hae chang heavy industries formulieren kurz und bündig, es sei das 

internet, denen sie ihren status als international anerkannte 

künstlerinnen verdanken: «many blogs and forums link to our work, 

and we’re pleased and fascinated with how the web has made us who 

we are.» 13 Das globale kommunikationssystem des internets relati-

viert die bedeutung des museums als Ort der Ausstellung und Ver-

mittlung. «was nun passiert, ist, dass netzkünstler, die mittler-

weile einige bekanntheit erlangt haben, es gar nicht nötig haben, 

ihre Arbeiten in museen zu zeigen, sondern dass die museen diese 

künstler brauchen, weil sie zeigen müssen oder wollen, was in der 

aktuellen kunstszene passiert.» Die Aussage der netzkünstlerin 

nathalie bookchin geht aufs jahr 2000 zurück. «ich stelle eine 

machtverschiebung insofern fest, als kuratoren und kritiker daran 

gelegen sein muss, sich mit netzkunst zu beschäftigen – nicht um-

gekehrt.» 14

  Das internet, früh als «imaginäres museum» tituliert und ernst 

genommen als plattform für künstlerische Aktivitäten eigener ge-

setzmässigkeit, 15 scheint nicht ohne weiteres mit dem konkreten 

museumsbetrieb kompatibel. Die Aufnahme von netzbasierten werken 

in sammlungen bleibt heute aus künstlersicht ein oft unerfüllter 

wunsch (während die erste generation der netzkünstlerinnen im mu-

seum einen eigentlichen kontrahenten der eigenen, anarchisch ver-

standenen Aktivität erkannten). An traditionellen medien geschul-

te konservatorinnen und kuratoren benennen computer-pannen sowie 

ihre eigene unsicherheit bezüglich qualitativer kriterien als hin-

derliche faktoren für sammlungs-Ankäufe. herausforderungen stel-

len sich weiter in bezug auf die räumliche präsentation: nicht 

selten beklagt die qualifizierte kritik in Ausstellungen mit neuer 

medienkunst die Vielzahl der monitore, das Defizit an sinnlicher 

Qualität oder die überforderung, wenn interaktive werke nur unter 

engagierter beteiligung der betrachter und manchmal unter erheb-

lichem Zeitaufwand zu erschliessen seien. «natürlich gibt es leu-

te, die dauernd auf dem netz sind. für mich ist es jedoch primär 

qualitativ ein anderer Aufwand, aufs netz zu gehen», formuliert 

beatrix ruf, Direktorin der kunsthalle Zürich – skeptisch gegen-

über der Attraktivität des mediums internet als medium der kunst. 

«es geht um einen erfahrungsraum und Zeitraum. bis anhin ist es 

mir einfach noch nie passiert, dass ich bereit war, 

drei stunden Zeit dafür aufzuwenden.» 16 Zwischen 

einer als didaktisch empfundenen massregelung des 

betrachters und einer faszination für das spiele-

rische in der wahl unterschiedlicher rezeptions-

schritte gehen die bekenntnisse zur netzbasierten 

kunst bei fachleuten zeitgenössischer kunst weit 

auseinander. «ich zähle mich eher zu jenen, die 

eine projektion anschauen, als am computer ‹herum-

zufahren›. Das ist mir sehr oft zu wenig sinnlich. 

es sei denn – und das ist dann wieder schön –, die 

netzkunst werde gross, gebeamt.» 17 christoph Vöge-

le, Direktor des kunstmuseums solothurn, legt wert 

13  Vgl. die interviews in dieser 

publikation, s. 129 – 168. 

14  nathalie bookchin, zitiert nach 

barbara basting, in: «netzkunst und 

die museen – Aspekte der institu-

tionalisierung einer neuen kunst-

form», manuskript vom 11. märz 2002, 

s. 4. http://www.xcult.org/texte/

basting/02/basting.pdf [02. 2010].

15  vgl. tilman baumgärtel, «Das 

internet als imaginäres museum», 

Okt. 1998, http://duplox.wzb.eu/

texte/tb [02. 2010].

16  beatrix ruf, Direktorin der 

kunsthalle Zürich, im gespräch am 

23. juli 2008.
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auf eine präsentation, die im museum eine sinnlichkeit entfalten 

kann und nicht das Dispositiv eines Arbeitsplatzes rekonstruiert. 

«wir haben für unsere sammlung die wiese (2005) von monica studer 

und christoph van den berg gekauft. Dadurch, dass der screen schön 

ist, kommt nicht das gefühl auf, da stehe eine kiste, in die du 

hinein musst, sondern ein bild, das dir entgegen leuchtet.» 18 

Zahlreiche künstlerinnen arbeiten an raumgreifenden präsentationen 

ihrer netzbasierten werke und entkoppeln die live-Verbindung mit 

dem internet vom blick auf monitore. netzbasierte kunst nimmt 

hier die erfahrung des Videos auf: mit der räumlichen erweiterung 

durch projektionen machte dieses ein neues erlebnis möglich und 

konnte sich damit in privaten und öffentlichen sammlungen etab-

lieren. 19 stephan kunz, kurator am Aargauer kunsthaus, sieht ins-

titutionen in der pflicht, sich der Vermittlung von netzbasierter 

kunst anzunehmen. Anders als der eigene, vorwiegend als recher-

che- und Arbeits-tool genutzte computer biete das museum räume zur 

konzentrierten betrachtung. um ein längerfristiges bekenntnis zu 

einer Arbeit zu prüfen, seien Ausstellungen ein geeignetes mit-

tel: «in der Ausstellung zeigst du sachen, die interessant sind, 

du probierst aber Dinge auch aus, in einem ganz positiven sinn. 

Denn während der Ausstellung realisierst du vielleicht: es inter-

essiert mich länger als zwei bis drei monate, ich könnte es mir 

auch in der sammlung vorstellen.» 20 Die praxis des erwerbs in zwei 

stufen hatte sich auch der frühere kurator des walker Art centers 

zueigen gemacht. Der integration in die eigentliche sammlung ging 

eine test-phase in der so genannten «study collection» voraus. 

«this allowed me to collect work that i felt strongly about but 

that the institution was not necessarily fully equipped to deal 

with at the point. more important, however, the study collection 

allowed me to preserve work that provided a context for the art-

work i was collecting, such as the Art Dirt webcasts, which inclu-

ded interviews with many of the artists in the digital art collec-

tion.» 21 Die Aufgabe des zeitgemässen museums sei es, sowohl die 

kunstwerke selbst wie ihren kontext in schutz zu nehmen. «museums 

are moving toward such integration of their coll-

ections, archives, and libraries, at least intra-

institutionally. it remains a goal to expand ac-

cessibility inter-institutionally.» 22

schweiZer plAttfOrm für meDienkunst

Auch vor dem hintergrund der frage, ob das institu-

tionelle sammeln zwingend in Ausstellungen zu ver-

mitteln sei oder ob institutionen die bedeutung 

ihrer bestände nicht ebenso im virtuellen raum wach 

halten können, formulierte im rahmen von Owning 

Online Art zuerst felix stalder die idee einer 

«schweizer plattform für medienkunst». 23 Die öf-

fentliche sichtbarkeit der einzelnen werke, ihre 

zentrale pflege im Auftrag mehrerer öffentlicher 

17  christoph Vögele, Direktor des 

kunstmuseums solothurn, im gespräch 

am 17. juni 2009.

18  ebenda. Dass sich Vögele und 

andere kuratoren auf die präsenz 

von Online-Arbeiten in den galerie-

räumen stark machen, hängt auch  

mit der Anbindung des publikums an 

das jeweilige haus zusammen.

19  Diego und gilli stampa im 

gespräch am 5. August 2008.

20  Die ersten netzbasierten Arbei-

ten, die in Aarau zu sehen gewe-

sen seien, tauchten im rahmen der 

weihnachts- oder jahresausstel-

lung auf, wobei nur der katalog die 

url-Adresse angegeben habe, in den 

räumen hingegen nichts zu sehen 

gewesen sei. 

21  steve Dietz (wie Anm. 5), s. 96.

22  ebenda.
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und privater sammlungen sowie das netzspezifische modell der com-

munity als interessens- und Arbeitsgemeinschaft stösst sich mög-

licherweise noch an der gängigen sammlungspraxis. museen sehen es 

beim sammeln auch auf eine schärfung des eigenen profils mit eige-

nen sammlungsschwerpunkten ab. gleichzeitig verspricht ein zent-

raler «pool», die unberechenbaren oder unbekannten faktoren der 

konservierung und restaurierung gemeinsam zu bewältigen.

  «internet-basierte kunst ist mittlerweile ein etabliertes gen-

re der zeitgenössischen kunst und sollte daher eingang in samm-

lungen finden, die sich diesem bereich widmen. netzkunst überfor-

dert aber oftmals einzelne kunstinstitutionen und sammler, weil 

der technische Aufwand für installation und wartung als sehr gross 

eingeschätzt wird. Dazu kommt, dass innerhalb der potenziell sam-

melnden institutionen wenig fachliche expertise vorhanden ist, um 

zu bestimmen, welche werke sich für eine sammlung eignen und wie 

mit den spezifischen kuratorischen herausforderungen der einzel-

nen werke umzugehen ist.» 24

  Die «schweizer plattform für medienkunst» hätte zum Ziel, mit-

tel- und längerfristig eine sammlung von netzbasierten werken 

aufzubauen und zu garantieren, dass diese über ein gemeinsames 

portal zugänglich bleiben. 

  «internet-basierte projekte haben die spezifische eigenschaft, 

dass sie gleichzeitig an beliebig vielen Orten rezipiert werden 

können. Damit eröffnet sich die möglichkeit, diese werke auf einer 

gemeinsamen infrastruktur zu sammeln und sie so den sammlern und 

der öffentlichkeit zugänglich zu machen, online und / oder in tra-

ditionellen Ausstellungskontexten. Die technischen Aufwendungen 

lassen sich auf diese weise besser koordinieren und das notwendi-

ge know-how muss nicht in jeder einzelnen institution aufgebaut 

werden, sondern wird vom betreiber der ‹schweizer plattform für 

medienkunst› zur Verfügung gestellt.» 

  Die plattform ist gedacht als Verbund von mit-

gliedern, die sich mit einer (noch zu bestimmenden) 

jahresgebühr an den kosten der pflege beteiligen. 

ihre betreiber selbst haben kein budget für neuer-

werbungen, sondern formulieren vor dem hintergrund 

ihres wissens um die aktuelle produktion Ankaufs-

vorschläge. sie sind Ansprechpartner für kuratori-

sche, technologische und konservatorische fragen. 25 

Als mittler zwischen künstlerinnen und sammlungen 

arbeiten sie kaufverträge aus, entwickeln standards 

für die langfristige Dokumentation und machen kos-

tenvoranschläge für die installation und wartung 

einzelner werke. eigentümer der zentral gewarteten 

und online rezipierbaren werke bleiben die einzel-

nen mitglieder, die bei bedaruf im Dialog mit der 

plattform und in rücksprache mit den künslterinnen 

raumspezifische präsentationsformen entwickeln. Die 

öffentlichkeit profitiert davon, indem sie auf dem 

23  felix stalder, schweizer 

plattform für medienkunst. 

unveröffentlichte projektskizze 

im kontext von Owning Online Art, 

januar 2008.

24  ebenda. weitere Zitate folgen.

25  es war unter anderem die 

einschränkung auf die rolle der 

Dienstleister, an der die umsetzung 

durch die wirtschaftspartner im 

forschungsprojekt Owning Online Art 

scheiterte. Die hohe identifikation 

mit den künstlerischen fragestel-

lungen und ihrer Vermittlung  

war für reinhard storz und Annette 

schindler ausschlaggebend bei 

der ursprünglichen initiative zur 

gründung einer galerie für netz-

basierte kunst und beim jetzigen 

geschäftsmodell der Digital Art 

collection mit integriertem store. 

Diese identifikation spielt  

in der praxis der betreiber 

der skizzierten plattform eine 

sekundäre rolle.
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kollektiv gepflegten portal qualitativ anspruchsvolle werke, kom-

mentare und links dazu einsehen kann.

  «mitglieder können alle diejenigen werden, die ein interesse an 

der sammlung von netzkunst haben. Dazu gehören: öffentliche und 

private institutionen mit einem Auftrag, zeitgenössische kunst zu 

sammeln; private sammler zeitgenössischer kunst; private und ins-

titutionen mit einem interesse, netzkunst langfristig zugänglich 

zu machen (etwa kunsthochschulen, kunstförderung); individuelle 

gönner und sponsoren.» 

  Die mitgliedschaft formuliert ein bekenntnis zu einer künstle-

rischen produktion, die (nicht nur aufgrund ihrer ‹anti-institu-

tionellen› wurzeln) ausserhalb des museums liegt. der jahresbei-

trag ruft Ankaufskommissionen jährlich die netzbasierte kunst in 

erinnerung, und die plattform öffnet im Auftrag seiner mitglieder 

ein fenster, das deren sammlungsaktivitäten an eine überregionale 

und internationale öffentlichkeit trägt. sammlungen, die werke 

erwerben, investieren nicht nur in die materialisierung, sondern 

legen den fokus ebenso auf strategien der Vermittlung und Distri-

bution. Die einführung einer «schweizer plattform für medien-

kunst» stellt das institutionelle sammeln mit seiner grenzziehung 

und profilschärfung einem modell der kooperation und gegenseitigen 

rücksprachen entgegen – und nähert sich strukturell den erfolg-

reich etablierten plattformen rhizome oder the thing (die als 

eigentliche «knotenpunkte» für netzbasierte kunst auch die Auf-

merksamkeit institutioneller sammlungen auf sich zog). mit dem 

kollektiven eigentum von Daten und programmen hätte der Verbund 

auch Anteil an einem erweiterten Diskurs über Autoren- und bild-

rechte. in kauf zu nehmen wäre der umstand, dass die online ab-

rufbaren werke zunächst (technisch bedingt) als «spezialfälle» 

verhandelt würden und erst mit der jeweiligen integration in Aus-

stellungen und publikationen den Anschluss an erweiterte inhalt-

liche Diskurse bekämen.

  stephan kunz machte es deutlich im gespräch: Der entwurf einer 

«schweizer plattform für medienkunst» ist nicht in jeder hinsicht 

neu. «Vielleicht müsste man netzbasierte kunst wie grafik behan-

deln, z. b. nach dem Vorbild der schweizerischen graphischen ge-

sellschaft, die für 125 Abonnenten ein blatt exklusiv verlegt. man 

macht diese Arbeit für alle schweizer museen, und damit wäre sie 

auch im ‹pool›. Verfügbar ist sie dann für alle Abonnenten, die 

sie ihrerseits zur Verfügung stellen.» 26 während die reproduzier-

barkeit den marktwert von druckgrafischen editionen 

auf einem vergleichsweise niederen niveau hält, 

entwickeln sich daraus gleichzeitig modelle der 

kollektiven förderung und Distribution. «ich bin 

interessiert an der Verbreitung von physikalischen 

Vehikeln in form von editionen, weil ich an der Ver-

breitung von ideen interessiert bin.» 27 – gerade in 

einem medium, in dem ein werk als variabler pro-

zess, als individuelle interaktion oder «kommuni-

katives Dokument» 28 zu lesen ist, sollten uns seine 

transportvehikel etwas wert sein. 

26  stephan kunz im gespräch mit 

der Autorin und markus schwander am 

13. juni 2008. 

27  joseph beuys, zitiert nach 

jacqueline burckhardt, präsidentin 

der schweizerischen graphischen 

gesellschaft im Vorwort zum Aus-

stellungskatalog im Auftrag. Druck-

graphik 1918 bis 1998, graphische 

sammlung der eth Zürich u. a., 

1998 / 99, s. 1.

28  Vgl. erik Dettwiler in der um-

frage der vorliegenden publikation, 

s. 134. 
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