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Vorwort 

Die finanziellen Engpăsse der Kommunen zwingen die kulturellen Akteure und 
Organisatoren zur Auseinandersetzung mit managerialen Modellen privatwirt
schaftlicher Unternehmen. Kulturmanagement als Organisation von Kultur kann 
als Strategie verstanden werden, mit der in der Kultur politisch SparmaBnah
men begriindet und vollzogen werden. Modernes Management impliziert eine 
Steuerungsform, die, im Gegensatz zur Biirokratie, nicht im Medium von 
Macht, sondern im Medium von Geld, Zahlungen, bzw. Zahlen steuert. Ein fur 
traditionelle Kulturpolitik hochst befremdlicher Vorgang. 1m Unterschied zu 
dem von Max Weber typisierten Biirokraten unterscheidet sich der Manager 
dadurch, daB er - auf der Basis von Zahlungen und Zahlen - seine Umwelt 
beobachtet, wăhrend der Biirokrat sich seiner Umwelt gegeniiber professionell 
"blind" verhălt. Der Manager geht mit Zahlungen und Zahlen rational um: 1m 
Gegensatz zum Biirokraten nicht zentralistisch und auf Machtballung ausge
richtet, sondern auf die Struktur des Marktes, mit dessen vielen auf Zahlungs
fahigkeit hin verantwortlichen Akteuren. Der Umgang mit Zahlen beinhaltet 
potentiell eine "neue" Sensibilităt und Wahrnehmung fur kulturelle Mărkte, d.h. 
fur kulturelle Nachfragen, Bedarfe und Bediirfnisse. Kultur wird nach diesem 
Verstăndnis nicht als "monolithischer Palast" verstanden, sondern als Gefuge 
von Projekten und "Zelten", die beweglich konstruiert sind. So geht es der 
Strategie des "Lean-Managements" nicht darum, Kultur zu "verdiinnen" , 
sondern beweglicher zu gestalten. Die Beweglichkeit von Dezentralisierung und 
offener Vernetzung kultureller "Eigenbetriebe" belegen ~eispiele aus der Praxis 
(z.B. Dortmund, Bielefeld u.a.). Skeptiker werden einwenden: Geht nicht bei 
der Reduktion der Kulturpolitik auf ein Zahlenwerk - bei aller Chance zur 
wirtschaftlichen Rationalisierung - das verloren, was Kulturpolitik als politisch 
zu bestimmende Gesellschaftspolitik eigentlich leisten will, nămlich kulturelle 
Aktivierung? 1st der "Eigenbetrieb" bereits die Garantie fur Selbststeuerung? 
1m Gegensatz zur Wirtschaft geht es bei Kultur nicht um eine Steuerung iiber 
Geld und Macht, sondern eine Steuerung im Medium von Sinn. Kultur ist die 
Moglichkeit, Sinn zu kommunizieren. Vermutlich sind die z.Zt. diskutierten 
"neuen" Steuerungsformen, die als Umsetzung der Programmpunkte wie 
"Autonomie und Flexibilităt von Subsystemen", "Verflachung von Hierarchien", 
"Etablierung eines kommunikativen Fiihrungsstils", "Delegation von Macht" 
verstanden werden, weniger deshalb erforderlich, weil das "Geld" knapp, son-



dem weil die Sinndimension unserer Gesellschaft problematisch geworden ist. 
Die "hohen" Werte der Reprăsentativkultur sind offensichtlich obsolet gewor
den und haben sich fragil verfluchtigt. In einer solchen Landschaft wird die 
Aufgabe von Kulturpolitik zunehmend anspruchsvoller: Eine plurale und 
komplexe Kultur ist nicht als Răderwerk sondem als Netzwerk zu organisieren. 
Im Netzwerk sind unterschiedliche kulturelle Autonomien Iose miteinander 
verkoppelt. Der Netzwerkbegriff beinhaltet nach innen den Anspruch einer 
intelligenten und lemfahigen Organisation, nach auBen den burgemahen Bezug 
zu Adressaten und kulturellen Eigenaktivităten im soziokulturellen Feld. Der 
Umgang mit Netzwerken und Lemprozessen fordert von der Kulturpolitik die 
Făhigkeit zur Intervention in autonome Systeme, ohne deren Autonomie zu 
zerstOren. Gleichzeitig - und dies betriffi den Inhalt von Kulturpolitik - sind die 
Selbstverstăndlichkeiten der "groBen" Korporationen in Frage zu stellen und 
normative Qualitătskriterien einzufuhren hinsichtlich dessen, was gef6rdert 
werden kann und solI. Tatsache ist, daB im Gegensatz zu den 70er und 80er 
Jahren der ăsthetische Diskurs wieder Gegenstand von Kulturpolitik werden 
muB - zumal Kunst als ein zentrales Medium von Kulturpolitik zu verstehen ist. 
Ein normativer und qualitătsorientierter Kulturbegriff, der integrative Funktion 
hat, wird als Orientierungsrahmen fur Kulturpolitik von einem kul
turwissenschaftlich fundierten Kulturmanagement visionăr zu entwickeln sein. 
Praktische Kulturpolitik wird sich an einem partialen, auf konkrete Ziele und 
damit verbundene Projekte und Aktionen konzipierten Kulturbegriff orientieren 
mussen. 

Problematisch wird der ăsthetische Diskurs in der Kulturpolitik dann, wenn 
Qualitătskriterien fur "gute Kunst", im Gegensatz zu "keiner Kunst" definiert 
werden. Unbestritten ist, daB es innerhalb der Kunstwissenschaft keine Mog
lichkeit gibt zu definieren, was Kunst ist. Jeder Gegenstand kann Kunst sein 
und wird es - wie wir wissen - durch den Kontext, der hergestellt wird. 

Was kann das wirtschaftliche Management von den kulturellen Akteuren ler
nen? Auch in wirtschaftlichen Untemehmen steigert sich die Komplexităt, 
werden Strukturen uberfuhrt in autonome "Zellen", wird Macht nicht - im 
burokratischen Sinne - auf eine Spitze zentriert, sondem dezentral als Potential 
zur Steigerung des Moglichen, als Verteilung von Verantwortung, als Einrău
men von Eigensinn, wirksam. Untemehmen, die Engagement, Kreativităt, 

Emotionen, Solidarităt, Sensibilităt etc. ihrer Mitarbeiter ansprechen wollen, 
konnen dies nicht durch Macht und Geld erreichen, sondem durch kommuni
kative VermittIung von Sinn, d.h. uber kulturelle Medien. Kultur kann somit -
auf dem Hintergrund eines radikalen Pluralismus - Vorreiter fur privatwirt
schaftliche Untemehmensfuhrung sein. Auch privatwirtschaftliche Untemehmen 
gestalten sich zunehmend komplexer, haben Netzwerke und Lemprozesse zu 
entwickeln. Entscheidend wird dabei sein, ob die Akteure der Untemehmens
fuhrung uber kulturelle Kompetenzen verfugen bzw. offen sind gegenuber 
Personen, die kulturelle Kompetenzen und Sensibilităt vermitteln k6nnen und 
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von diesen sich beraten lassen. In dem Ma/3e, in dem in modemen Organisatio
nen die Kompetenz des Managens zu ergănzen ist durch Kompetenzen der 
Moderation, der Proze/3begleitung, der Begleitung von Lem- und Vemet
zungsprozessen, kann kulturelle Kompetenz auch in wirtschaftlichen Unter
nehmen besonders gefordert sein. 

Eine abschlie/3ende Bemerkung sei erlaubt: Die Wirtschaft hat eine Ver
pflichtung, Kultur zu ftirdem, weil sie heute - wie die hăfische Gesellschaft und 
Kultur von damals - den gesellschaftlichen Reichtum abschăpft und bilndelt. 
Aus diesem Uberflu/3 kann und mu/3 sie Kultur ftirdem im Bewu/3tsein, da/3 
Kultur als Entwicklungspotential modemer Gesellschaften eine entscheidende 
Gră/3e ist. Eine Gesellschaft verflillt auch ăkonomisch, wenn das kulturelle 
Leben in seiner Dynamik retardiert. 

Thomas Heinze 
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