
Diskussionen

Denkmalamt mehr. Es gibt jetzt einen Bereich 

Denkmalpflege, der zum Fachbereich Stadter- 

neuerung und Denkmalpflege gehort und vom 

friiheren Leiter des Stadterneuerungsamtes 

verwaltet wird. Beide Fachbereiche unterste- 

hen dem Geschaftsbereich fur Stadtentwick- 

lung und Bauen.

Bereits bisher hatte es das Denkmalamt, das 

zum Kulturressort gehorte, sehr schwer, seine 

Belange gegeniiber dem starken Bauressort zu 

vertreten, das alles tat, um die verbliebenen 

Freiflachen mit neuen Stadtteilen und Centern 

zu bebauen. Manches historische Bauwerk 

mul?te weichen wie das 1788 erbaute Haus 

Tiimmel, Friedrich-Engels-Str. 70, das in die 

Ban- und Kunstdenkmale der DDR aufge- 

nommen war. Hier befindet sich heute ein Bus- 

bahnhof. Es fehlte nicht an offentlicher Kritik, 

die in der Drohung der UNESCO gipfelte, 

Potsdam auf die Liste des gefahrdeten Kul- 

turerbes zu setzen. Dem nunmehrigen Bereich 

Denkmalpflege ist es durch Unterordnung ins 

Bauressort von vornherein unmoglich ge- 

macht, abweichende Ansichten zu vertreten. 

Der Gewaltstreich des Oberbiirgermeisters 

schockiert in zweifacher Hinsicht. Einmal weil 

dieser in der Erwartung gewahlt wurde, dais er 

der Denkmalpflege mehr Gewicht verschaffen 

werde als sein Vorganger Horst Gramlich 

(SPD), der im SED-Staat Kader ausgebildet 

und in seiner Dissertation den verstarkten 

Abril? von Altbauten gefordert hatte. Zum 

anderen erfolgte die Abschaffung des Denk- 

malamts kurz nachdem dessen langjahriger 

Leiter, Andreas Kalesse, wegen seines Engage

ments in der Denkmalpflege mit der Medaille 

des Bundesverdienstkreuzes ausgezeichnet 

worden war.

Iris Lauterbach

Hohe Schlote, weites Land

Der Strukturwandel im Ruhrgebiet und seine Mediatisierung durch die IBA Emscher Park

Im Jahr nach der rauschenden Abschlul?pra- 

sentation der Internationalen Bauausstellung 

(IBA) Emscher Park zeichnet sich ab, dal? das 

ehrgeizige Strukturprogramm in Teilen selbst 

Vision geblieben ist. Einzelne Vorzeigeobjekte 

geraten unversehens zu Kristallisationspunk- 

ten eines zwar impulsiv vorgetragenen, doch 

entwicklungspolitisch zuweilen wenig fbrder- 

lichen Transformationsprozesses. Zugleich 

wird evident, dal? die regionalen Raumstruk- 

turen und das damit verbundene Landschafts- 

bild heute nicht mehr als planbares Fertigpro- 

dukt begriffen werden kbnnen. Vielmehr liegt 

ihr Wesen gerade im Wandel begriindet - ein 

Vorgang, der seit der Industrialisierung auch 

als Verlust wahrgenommen wird. So gesehen, 

bedarf die Landschaft als postindustrielle Sze- 

nerie und Spiegel menschlicher Produktivitat 

einer steten, immer wieder neuen Aneignung. 

Deshalb lal?t sich fragen, ob durch die vielen 

ambitionierten IBA-Grol?projekte tatsachlich 

etwas fiir die noch stark (alt-)industriell domi- 

nierte Teilregion im Norden des Ruhrgebiets 

erreicht werden konnte. Stellt sich die Zukunft 

nach den zahlreichen regulativen Eingriffen 

nun aussichtsreicher dar, oder kann der scho- 

ne Schein der gegenwartigen Event-Kultur 

zwischen Ruhr und Emscher nicht eher als 

modernistische, vordergriindige wie populisti- 

sche Planungsrhetorik entlarvt werden?

Um vom heutigen Standpunkt aus den Blick 

fiir die Analyse des Erreichten zu scharfen, soli 

zunachst skizziert werden, welche Entwick- 

lungskrafte innerhalb der letzten 50 Jahre 

dazu gefiihrt haben, dal? sich ein neuer Typ 

regionaler Planungspolitik etablieren konnte. 

Aus stadtebaulicher Sicht hat er das eigentiim- 

liche Pradikat »Regionaldesign« verdient (Vol?,
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1999: 5off.), und Strukturwandel betreibt er 

nur insofern, als ein entwicklungsstrategischer 

Anschub - in Form von gemeinwohlorientier- 

ten Vorleistungen - fur die Region zwar vor- 

gegeben wurde, aber nicht immer konsequent 

umgesetzt oder sozialraumlich vernetzt wer- 

den konnte.

Die Tragweite visionarer Perspektiven in den 

Bereichen Politik, Okonomie und Kultur niufi 

im Zusammenhang mit der historischen Ent

wicklung gesehen werden: So galten qual- 

mende Schlote vielerorts liber Jahrzehnte hin- 

weg als Zeichen, ja Garanten einer dynamisch 

ansteigenden, pausenlos Profit abwerfenden 

Wirtschaftsleistung. Mit ihr verknlipfte sich in 

der rund 800 km1 grol?en und heute liber 

2 Mio. Einwohner zahlenden Emscherzone die 

Erwartung eines entsprechend hohen allge- 

meinen Wohlstandsniveaus. Ab Februar 1957 

flihrten jedoch Krisen im Bergbau und Mas- 

senarbeitslosigkeit die Nachteile der bis dahin 

bereitwillig akzeptierten Abhangigkeit der 

Region von Kohle und Stahl vor Augen. Ins- 

besondere die politisch Verantwortlichen sa- 

hen sich gezwungen, schleunigst Umstruktu- 

rierungen einzuleiten. Gepriigt durch eine ver- 

breitete wohlfahrtsstaatlich-interventionistische 

Grundhaltung und den zunehmenden Hand- 

lungsdruck, der sich wiederum auf den fort- 

schreitenden Wandel der Lebensbedingungen 

zurlickfiihren lief?, kennzeichnete zunachst 

eine »staatsoptimistische« Planungsphase den 

Zeitraum zwischen 1965 und 1975.

Entsprechende Ansiitze, die raumliche Um- 

strukturierung ganzer Regionen als Instru

ment der Krisenbewaltigung zu nutzen, war

den zu langfristig angelegten, integrierten In- 

frastruktur- und Subventionierungsprogrammen 

ausgebaut (»Entwicklungsprogramm Ruhr«, 

1968-1973). Im Vordergrund der MaRnah- 

men standen regional- und sozialpolitische 

Zielsetzungen, wie etwa der Ausgleich der 

Lebensverhaltnisse. Darliber hinaus erschien 

es notwendig, die okologisch stark vernutzte 

Landschaft nach Moglichkeit zu rekultivieren, 

um die ohnehin nur malsige Attraktivitat des 

Standorts wenigstens zu sichern. In diesem 

Sinne gab die Landesregierung die Losung aus, 

punktuell innerstadtische Bereiche zu verdich- 

ten, um andernorts gewachsene dem Abril? 

preiszugeben. Dal? dieses Vorgehen aus stadte- 

baulicher wie kulturhistorischer Perspektive 

immenses Konfliktpotential zutage forderte, 

wurde erst spat erkannt.

Zu den friihen Mal?nahmen hochgradig regu- 

lativer Steuerungsprozesse zahlt ebenfalls 

das ambitionierte »Nordrhein-Westfalen-Pro- 

gramm«: ein komplexer Rahmenplan zwi

schen 1970 und 1975 zur Koordinierung 

umfangreicher staatlicher Investitionen, in 

dem librigens erstmals der Schutz baulicher 

Hinterlassenschaften der Industrie- und Tech- 

nikgeschichte zur besonderen Aufgabe der 

Landespolitik erklart wurde. Entgegen der 

anfanglichen Zuversicht aber scheiterte auch 

diese allein auf staatliches Handeln ausgerich- 

tete Initiative. Phanomene wie etwa die »Poli- 

tik der kleinen Schritte« auf lokaler wie regio- 

naler Ebene sind daher als eine Folgeerschei- 

nung dieser Entwicklungstendenz anzusehen, 

die auf den allgemein zunehmenden Wertever- 

lust, die schwindende Koharenz sozialer 

Gruppen und die Erosion staatlicher Souvera- 

nitat zuruckzufiihren ist. So setzte derm auch 

mit den ausgehenden i97oer Jahren eine allge- 

meine Ernlichterung ein, die geradezu als Pla- 

nungsabstinenz charakterisiert werden kann. 

Sie wurde erst Ende der 8oer Jahre iiberwun- 

den, als man sich verstarkt innovationsfreund- 

lichen und technologieorientierten Modernisie- 

rungsprozessen zuwandte. Diese Tendenz gait 

es nun angesichts der sich stetig verringernden 

finanziellen wie auch politischen Spielraume 

von Land und Kommunen ebenso von priva- 

ter Seite zu unterstlitzen.

In diesem Stadium begegnen wir just dem 

heute wohl bekanntesten Strukturprogramm 

des Landes NRW, der IBA Emscher Park. Sie 

steht - neben der aufgezeigten Entwicklungsli- 

nie staatlichen Handelns - auch in einer nun- 

mehr lyojahrigen Tradition internationaler 

Grol?ausstellungen, wie sie etwa in Form von
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prachtvoll inszenierten Weltausstellungen ge- 

feiert wurden. Dort wurde seit der Mitte des 

19. Jh.s immer wieder die Innovationskraft 

kollektiver Schaustellungen genutzt, um mit 

patriotischem Impetus u. a. massiv Werbung 

fur normativ gesetzte Architekturformen und 

-stile wie auch fur die Leistungsfahigkeit be- 

stimmter einheimischer Bautechnologien und 

-gewerbe zu betreiben. Kurzum: Man veran- 

staltete derartige Ausstellungen, um einer 

moglichst breiten Offentlichkeit bautechni- 

sche Neuerungen vor ptiblikumswirksamer 

Kulisse zu prasentieren. Erst zu Beginn des 20. 

Jh.s wurde dazu iibergegangen, leitbildorien- 

tierte Bauausstellungen auszurichten, welche 

sich nicht allein auf die Schaustellung avant- 

gardistischer Architekturformen in enzyklopa- 

discher Ordnung beschrankten, sondern sich 

eigens mit urbanistischen Gestaltungskonzep- 

ten auseinandersetzten. Als friiheste Beispiele 

fur diese Entwicklungen gelten die Exposition 

auf dem Gelande der Darmstadter Kiinstler- 

kolonie Mathildenhohe von 1901 und die 

vom Deutschen Werkbund organisierte Bau- 

ausstellung des Jahres 1927 mit ihrer heute 

noch als vorbildlich angesehenen »Weif>enhof- 

siedlung«. AuSerordentliche Resonanz aber 

erlangte zuletzt die 1987 in Berlin veranstal- 

tete IBA, weil sie nicht nur die zum damaligen 

Zeitpunkt dringend gebotene Konservierung 

alter Baubestande bei gleichzeitiger Integra

tion moderner Gebaude forderte, sondern 

auch die Entwicklung innovativer Planungs- 

und Bauprozesse zum Anliegen erhob. Diese 

zukunftsweisenden Vorstblse beinhalteten ele- 

mentare Fragen zur bestehenden Wohnungs- 

not, Problemfelder des offentlichen Raums 

sowie der Denkmalpflege, die ebenso wie die 

Nutzung alter Industriearchitektur und der 

Einsatz okologisch orientierter Bautechnolo

gien erstmals in einem groEeren Plenum dis- 

kutiert werden konnten.

Wenn wir vor diesem historischen Hinter- 

grund heute den Vergleich mit der IBA Em- 

scher Park ziehen, so lassen sich manche An- 

kniipfungspunkte erkennen; gleichwohl sind 

aber auch emanzipatorische Ansatze zu ver- 

zeichnen: So entwarf die IBA Emscher Park (in 

Abgrenzung zu ihren Vorlaufern) durchaus 

neue Formen des Arbeitens, Wohnens und der 

Kultur und stellte stadtebauliche, bkologische 

und andere gesellschaftspolitisch relevante 

Fragestellungen ins Zentrum ihres Interesses. 

Davon ausgehend, dais tragfahige Reformen 

in erster Linie fiber das Model! eines »per- 

spektivischen Inkrementalismus« (Ganser 1991, 

59) zu erreichen seien, wurde angestrebt, die 

bkologische und visuelle Qualitat der Region 

dutch punktuell konzentrierte Investitions- 

maEnahmen zu heben. Als Voraussetzung die- 

ser Strategic gait die Maxime, dal? erst verbes- 

serte Ausgangskonditionen eine geeignete 

Grundlage fiir spatere Folgeinvestitionen 

schaffen wurden. Mit der Vorstellung, weitrei- 

chende Impulse fiir den bkonomischen, bkolo- 

gischen, sozialen und - ab 1996 - auch kultu- 

rellen Umbau des nbrdlichen Ruhrgebiets 

geben zu kbnnen, ging die IBA daran, sich mit 

nahezu fiinf Milliarden Mark an der Finanzie- 

rung von fiber too Vorhaben zu beteiligen. 

Dabei bestand ihr eigentliches Aufgabenspek- 

trum darin, sieben Leitprojekte im Rahmen 

des Fbrderungsvolumens auszufiihren. Unter 

Einhaltung des geltenden Plantings- und Bau- 

rechts wurden diese von der IBA gewisser- 

mal?en betreut. Zu den iibergeordneten Mals- 

nahmen zahlten der Wiederaufbau der Land- 

schaft, die Renaturierung des Emschersystems, 

die Gestaltung des Rhein-Herne-Kanals als 

Erlebnisraum, die Umnutzung alter Industrie- 

anlagen (mit ihrer Bedeutung als schiitzens- 

werte Kulturtrager), das Projekt »Arbeiten im 

Park«, die Schaffung neuer Wohnformen mit 

integrierter Stadtteilentwicklung und schliel?- 

lich die Bereitstellung sozialer wie freizeit- 

orientierter Aktivitatsbereiche.

Diese Bandbreite an Aufgabenfeldern bedingte 

ganz unterschiedliche Absichten und Zielvor- 

stellungen der IBA Emscher Park. So zielte 

u. a. ein zentraler Argumentationsstrang dar- 

auf ab herauszustellen, dal? sich parallel zur 

Projektrealisierung eine zukunftsfroh stim-
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mende Spielart kollektiver »Besinnung« auf 

die kulturellen Wurzeln des (alt)industriell 

gepragten Raumes einstellen werde. Eine der

ail reflektierte Auseinandersetzung mit der 

regionalen Identitiit und der ihr eigenen Qua- 

litat wurde als ein wesentliches Agens fur die 

positive Neubewertung gewachsener Traditio- 

nen wie auch kunftiger Standortbestimmun- 

gen erachtet. Die IBA unternahm damit den 

Versuch, historische Ankniipfungspunkte fiir 

ein neues Selbstbewufitsein zu suchen. Das 

bedeutete, den fraglosen Umbau und die stan- 

dige Uberformung der Landschaft zu kritisie- 

ren sowie Alternativen zur blofien Musealisie- 

rung der baulichen Hinterlassenschaften oder 

ihrem Abrils zu entwickeln. Allerdings - und 

dies gait allenthalben als Pramisse - erschien 

es notwendig, Forderturme, Fabrikhallen, 

Gasometer, Hochbfen und Halden iiberhaupt 

erst einmal als kulturelles Erbe begreifen zu 

lernen. Konsequenterweise legte man uberdies 

den MaEnahmen der IBA die Intention zu- 

grunde, ein Potential-Denken auf okologi- 

scher Ebene anzuregen, das vom Aspekt der 

Nachhaltigkeit bestimmt ist, so wie es nicht 

zuletzt die Agenda 2000 vorsieht.

Die IBA konnte nun einerseits als landespoliti- 

sches Strukturprogramm, andererseits aber als 

Bauausstellung am offentlich verifizierbaren 

Prestigegewinn gemessen werden. Dies ermu- 

tigte zur Bevorzugung rasch realisierbarer, 

baldmoglichst vorzeigbarer Projekte - in 

einem Milieu, das schlechterdings mit dem 

Begriff »sklerotisch« bezeichnet werden kann, 

dominiert doch gerade bier eine strukturkon- 

servative Mentalitat, die meistenteils auf die 

Vertretung wirtschaftspolitisch motivierter 

Interessen abzielt und insofern tradierten 

Handlungsmustern folgt.

Irnagewandel dur ch Austausch der Fassaden 

Die Absicht, den Strukturwandel vor allem 

mittels architektonischer Glanzpunkte sinnfal- 

lig und zugleich medienwirksam zu prasentie- 

ren, lag dem Konzept der IBA seit Anbeginn 

zugrunde. Damit existiert ein neuer Typ der

Abb. 1 Richard Serras »Bramme fiir das Ruhr- 

gebiet«, Schurenbachhalde in Essen (Simone Holt)

Bauausstellung: der einer konsequenten, ubi- 

quitaren Mediatisierung (s. dazu auch: Ganser 

1970, 104-108). Dies als Ausgangs- wie Ziel- 

punkt erkannt, wird der ideelle Anspruch der 

IBA sehr viel einsichtiger. Es entsteht zuweilen 

der Eindruck, als sollten Ansichten Potemkin- 

scher Dorter fiber das Unvermogen hinweg- 

tauschen, einen tatsachlichen Impuls zur Ver- 

anderung der Situation zu geben. Mit dieser 

Feststellung verkniipft sich die Beobachtung, 

dal? der im weitesten Sinne gebaute Raum - 

»Landmarken-Kunst« inklusive (Abb. 1) -oft- 

mals nur als Schaufassade fungiert, den ange- 

strebten Wandel aber gar nicht darstellen 

kann. Dies gilt allerdings nicht ausnahmslos 

fiir alle realisierten IBA-Projekte, doch ist eine 

starke, allein auf Aufsenwirkung angelegte
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Ausrichtung zu bemerken. Was zahlt, ist dem- 

nach nicht der Inhalt, sondern vielmehr die 

Form an sich oder vielmehr ihr schoner 

Schein. Hiermit ist denn auch das wesentliche 

Moment des populistischen Erfolgs der IBA 

benannt: Sie figuriert als Bildproduzentin, als 

Promoterin des Imagewandels im nordlichen 

Ruhrgebiet und begiinstigt dutch die Mediati- 

sierung ein eher weit gefaEtes Verstandnis von 

Kultur- und Denkmalpflege.

Begleitet vom wechselnden Schwall angeheiz- 

ter Strukturwandel-Diskussionen und mehr 

oder weniger gelungenen Imagekampagnen, 

blieb das Ziel aller Vermarktungstatigkeit - 

begiinstigt dutch permanentes Blitzlichtgewit- 

ter - letztendlich immer wieder dasselbe: die 

massive Erzeugung positiver AuEenwirkung. 

Diese gait es zwar schon friiher, wie etwa 

durch die selbstironisch reflektierte Werbung 

der »RuE-Land«-Kampagne Ende der 6oer 

Jahre, zu erreichen, doch damals eben in 

gernaEigterer Form und nicht um ihrer selbst 

willen. Im UmkehrschluE fallt deshalb auf, 

daE die IBA offensichtlich PR-Grundsatze 

befolgte, die besagen, dais es professioneller 

Werbung zwar zugute komme, wenn sich in 

puncto Strukturwandel und Erhalt schiitzens- 

werter Baukultur tatsachlich etwas bewegt, 

aber mit einer mbglichst effektvollen Sugge

stion schlieElich mehr zu erreichen sei. Und 

gerade darin lag eine Starke der mediatisierten 

IBA: Sie setzte auf die Formulierung starker 

Visionen und die iiberhbhende Inszenierung 

einzelner, zugkraftiger Paradebeispiele, um 

dadurch andere, weit weniger gelungene Pro- 

jekte im Sog ihres Popularitatsstrudels mitzu- 

reiEen. Unabhangig von der Frage der Nach- 

haltigkeit verfolgte die IBA damit das Konzept 

der »Festivalisierung« (HauEermann; Siebel 

1993). Im O-Ton Karl Gansers lautete die 

SchluBfolgerung ganz unbescheiden: »DieIBA 

ist ein Vorzeige-Projekt Nordrhein-Westfa- 

lens, ja Deutschlands... Wir haben erreicht, 

daE das Ruhrgebiet touristisch erschlossen 

wird und entsprechend vermarktet werden 

kann...« (Loskill 1999, 9).

Es steht zwar auEer Frage, daE viele der bis 

heute realisierten IBA-Projekte tatsachlich 

neue, z. T. zukunftstrachtige Impulse in die 

Region getragen haben, doch gerat die ge- 

wahlte Prasentationsform ins Wanken, wenn 

konkrete Mangel an einzelnen Objekten aus- 

zumachen sind. So bemerkte Arnold VoE 

(1999, 51), daE »die je Standort gewiihlten 

Themen nicht oder nur sehr beschrankt zur 

lokal-regionalen Nahbereichsnachfrage paE- 

ten«, und daE »insgesamt und auch fiir die 

absehbare Zukunft zu viele Standorte und 

Flachen bereitgestellt wurden.«

Wen die Flut der IBA-Hochglanzprospekte 

erreicht hat, der weiE, daE die annoncierten 

Abbildungen zwar nicht gerade gebaute Un- 

wahrheiten darstellen, doch besitzen weder 

die spektakular lichtinszenierte Hiittenwerk- 

kulisse in Meiderich („Landschaftspark Duis

burg-Nord") noch die wohl auEergewohnlich- 

ste Ausstellungshalle Europas, der Gasometer 

in Oberhausen, representative Aussage- 

kraft oder konnten gar stellvertretend fiir den 

allgemeinen Standard vor Ort stehen. Gleiches 

gilt fiir das zunachst umjubelte Prestigeobjekt 

der IBA: das Technologiezentrum »Wissen- 

schaftspark Rheinelbe« in Gelsenkirchen 

(Abb. 2). Dieser Komplex - mit seiner 300 

Meter langen Glasfront - steht aufgrund sei

ner raumlichen Dimensionen, seiner techni- 

schen Ausstattung und materialbetonenden 

AuEenhaut fiir einen visuell wie symbolisch 

geradezu aufgeladenen Architekturtypus, denn 

seine asthetische Wirkmacht zielt strengge- 

nommen iiber das hinaus, was er als Inhalt an 

sich beherbergt. So ist dieser Standort trotz 

giinstiger Infrastrukturanbindung heute noch 

nicht einmal zu zwei Dritteln ausgelastet. 

Urspriinglichen Zielsetzungen zufolge sollte 

der Wissenschaftspark «... innovative fort- 

schrittliche Unternehmen gewinnen und damit 

den Technologietransfer in der Region unter- 

stiitzen« (IBA 1996, 23). Mit Blick auf das 

derzeitige Nutzungsspektrum fallt auf, daE 

hier Anspruch und Wirklichkeit auseinander- 

klaffen, Inhalt und Form - wie eingangs
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Abb. 2 »Wissenschaftspark Rbeinelbe«, Gelsen

kirchen (Simone Holt)

erwahnt - nicht iibereinkommen oder mehr 

noch: die zur Schau gestellte Hightech-Fassade 

aufgrund ihrer medialen Inszenierung zum 

selbstgeniigsamen Vehikel der IBA degene- 

riert, wahrend langfristige Nutzungsfragen 

der Nachwelt iibertragen werden.

In der Riickschau hat die iiberaus anspruchs- 

volle, aber nicht widerspruchsfreie Hand- 

lungsstrategie der IBA zahlreiche kritische 

Anmerkungen provoziert, die vor allem auf 

die konzeptionelle Ausrichtung, das heiGt die 

dezentrale Projektauswahl und -realisierung 

sowie die Restriktionen bei der Durchfiihrung 

einzelner Projekte abzielten. Diese Einwande 

markieren charakteristische Disparitaten in 

der Zielsetzung der IBA und beschreiben die 

erheblichen Schwierigkeiten, die sich bei der 

Bewaltigung komplexer Strukturwandelpro- 

bleme ergaben. Mit der zentralen Ausstellung, 

»Das Finale® betitelt, wurde in der Kraftzen- 

trale des Landschaftsparks Duisburg-Meide- 

rich liber die wichtigsten Ergebnisse und Ent- 

wicklungsstationen der Bauausstellung in 

Form von Hochglanz-Photographien abschlie- 

Gend resiimiert. Die ausgewahlten Beispiele 

dokumentierten schlaglichtartig das Spektrum 

inszenierter Lbsungsansatze im Spannungsfeld 

zwischen authentischem Standort und aktuel- 

ler Nutzung.

Kein Zweifel, eine derart vitale Art der Dar- 

stellung baulicher und technischer Artefakte 

des Industriezeitalters gewinnt an Popularitat 

und kann sicherlich auch in gewisser Weise 

mit dazu beitragen, neue touristische Poten

tiate zu erschlieGen. Angesichts des tem- 

poraren Charakters der meisten IBA-GroGer- 

eignisse stellt sich jedoch die Frage, was ihnen 

folgen wird. Zwar werden auch weiterhin die 

meisten Projekte fortbestehen, doch ist teil- 

weise nicht abzusehen, wie, von wem und zu 

welchen Konditionen sie zu nutzen bzw. zu 

erhalten sein werden. Der kiinftige Land- 

schaftspark nahe der Emscher wird, wenn er 

einmal fertiggestellt ist, jahrlich etwa 40 Mio. 

Mark an Investitionen beanspruchen. Auch 

die Vision, im Ruhrgebiet einen »National- 

park der Industriekultur« anzulegen, erfordert 

eine koordinierende wie kompetente Len- 

kungsinstanz. Hier fragt sich: Wer setzt dann 

mit alter Macht auf die verfuhrerische Kraft 

der bunten Bilder, um einen Wandel anzuprei- 

sen?

Jorg MeiGner
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Das Ende der Moderne als Kunst im offentlichen Raum

Hier Da Und Dort: Kunst in Singen

Internationales Kunstpro/ekt im offentlichen Raum. Singen (Hohentwiel), 5. Mai - 8. Oktober 

2000

3. Kunst im offentlichen Raum befindet sich in der Tradition der Moderne und 

der Aufklarung

6. Das traditionelle Konzept eigengesetzlicher Kunstproduktion ist nicht 

geeignet fiir die generative!! Krafte im offentlichen Raum

Siah Armajani

Das Paradox beschreibt exakt das asthetische 

Spannungsfeld, in das Kunst sich begibt, wenn 

sie sich in den spaten Auslaufern der Moderne 

auEerhalb herkommlicher musealer Prasenta- 

tionsformen dem Kontext des Alltaglichen 

stellt. Die zwei Thesen Siah Armajanis 

(* 1939) entstammen einem 1987 gehaltenen 

Vortrag (zit. nach: Skulptur Projekte in Mini

ster, 1987, S. 33E), der in vierzehn Thesen die 

Grundziige einer neuen Kunst exemplifiziert, 

die sich bewufit vom white cube der Moderne 

abwendet und trotzdem ohne deren Referenz- 

system nicht denkbar ist.

Was bis dahin von der Kunst am Bau der joer 

Jahre zur Kunst im offentlichen Raum der 

8oer, von autonomen aus dem Museumshim- 

mel in den Stadtraum gefallenen drop sculptu

res, zu site specifics-sculpture mutierte, soil 

nun als public art eine neue Fundierung erhal- 

ten. Das vor allem seit den Miinsteraner 

Skulptur-Projekten von 1977 und 1987 als 

Inbegriff zeitgendssischer Kunst im offentli- 

chen Raum gehandelte Konzept ortsspezifi- 

scher, skulpturaler Setzungen erwies sich spa- 

testens nach der 1992 von Jan Hoet organi- 

sierten Kasseler Documenta IX und vor allem
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