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Kulturmanagement und Kulturwissenschaft - Einfiihrung des Herausgebers 

Mit Beginn der neunziger Jahre etablierten sich auch in Deutschland die ersten Studiengange 

fur Kulturmanagement - eine Entwicklung, die in den angelsachsischen Landem in der Hoch-

schulausbildung zum Arts Manager bereits einige Jahrzehnte frtiher eingesetzt hatte. Da in 

Deutschland wie in wenigen anderen Landem der Welt die Produktion und Distribution von 

Kunst und Kultur traditioneller Weise sehr stark von der offentlichen Hand - und damit von 

der Kulturpolitik - bestimmt wurden und werden, begegnete die kulturelle Offentlichkeit so-

wohl diesen Studiengangen wie auch den ersten Studienabgangem zunachst mit Misstrauen. 

Denn „nach deutschen Begriffen", schreibt der Philosoph Theodor W. Adomo in seinem viel 

zitierten Aufsatz Kultur und Verwaltung aus dem Jahre 1960, mochte Kultur „das Hohere und 

Reinere sein, das, was nicht angetastet, nicht nach irgendwelchen taktischen oder technischen 

Erwagungen zurechtgestutzt ward." Und weiter: „Kultur sei die Manifestation reinen Men-

schenwesens, ohne Riicksicht auf Funktionszusammenhange in der Gesellschaft." Und nun 

ausgerechnet „Management" - wie soil, wie kann dies mit „Kultur", ja gar mit „Kunst" zu-

sammenpassen? Zieht mit dem Kulturmanagement, so die Beflirchtung Vieler im Kultur-

betrieb, nun das nackte betriebswirtschaftliche Denken auch in den letzten unangetasteten 

Bereich unseres gesellschaftlichen Lebens ein und unterwirft diesen den betriebswirtschaft-

lichen Zwangen? 

Peter Drucker, der wie kaum ein anderer die noch junge Disziplin pragte, hat in dem sein 

Lebenswerk zusammenfassenden Buch Was ist Management? dargelegt, wie tief das Mana

gement in der Kultur verwurzelt ist. Es lasst sich keineswegs nur auf die wirtschaftliche Pro

duktion reduzieren, ja das untemehmerische Handeln ist nur eine Unterfunktion eines viel 

umfassenderen Managementbegriffs. Fiir ihn ist Management explizit eine Geisteswissen-

schaft mit der grundlegenden Funktion, Menschen auf der Basis gemeinsamer Werte, Ziele 

und Strukturen durch Aus- und Weiterbildung in die Lage zu versetzen, eine gemeinsame 

Leistung zu vollbringen und auf Veranderungen zu reagieren. 

Nach zehn, fiinfzehn Jahren sind nun die ersten Kulturmanager in der (kulturpolitischen) 

Wirklichkeit angekommen. Diese war (und ist) lange Zeit in ihren leitenden Positionen, etwa 

den kommunalen Kulturamtem, gepragt gewesen einerseits durch Geisteswissenschaftler (mit 

oft wenig bzw. keiner Verwaltungspraxis) oder andererseits durch Verwaltungsfachleute (mit 

einem oftmals wenig ausgepragten kulturellen bzw. gar keinem kiinstlerischen Hintergrund). 

Die angestrebte Aufhebung dieses wechselseitigen Mangels war gerade das vielen Studien

gangen zugrunde liegende Begriindungsmuster. Mit den ersten fertig ausgebildeten Kultur-

managem trat nun etwas Drittes hinzu und muss sich in der Realitat behaupten. 



Kulturverwaltung und Kulturpolitik gehoren in unserer bis in den letzten Bereich hinein durch 

Gesetze durchreglementierten Gesellschaft zu den wenigen Ressorts, vor denen die gesetz-

gebende Regelungswut bislang zurtickgeschreckt ist. Ihre praktische Ausgestaltung hangt 

damit ganz wesentlich von individuellen Vorstellungen ab, wie Kultur vor Ort aussehen 

konnte und sollte. Von daher drangte sich die Fragestellung auf, einmal empirisch zu unter-

suchen, welches denn die entscheidenden Faktoren sind, die die Inhaber leitender Funktionen 

in der kommunalen Kulturarbeit pragen. Wie denken sie, welche Einstellungen haben sie und 

von was hangen diese wesentlich ab? 

Das ist der Inhalt der vorliegenden Dissertation von Patrick Glogner, mit der die Reihe 

Kulturmanagement und Kulturwissenschaft eroffnet wird und in der herausragende Disserta-

tionen, die am Institutfiir Kulturmanagement in Ludwigsburg entstanden sind, dokumentiert 

werden, Zu den vielen erfreulichen Ergebnissen dieses ersten Bandes gehort die Erkenntnis, 

dass Kulturmanager in kulturadministrativen Leitungsfunktionen keineswegs nur auf Effi-

zienz und Wirtschaftlichkeit hin orientiert sind (dies natiirlich auch!), sondem dass bei ihnen 

sowohl die politischen wie auch die gesellschaftlichen, vor allem aber die kulturellen und 

kiinstlerischen Aspekte ihres Handelns ausgesprochen pragend sind. In ihnen findet der Leit-

satz, dass Kulturmanagement die Kunst ist, Kultur zu ermoglichen, seine iiberzeugende Be-

statigung. Dazu will diese Reihe auch in Zukunft ihren Beitrag leisten. 

Ettlingen, im Dezember 2005 Armin Klein 
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