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Institutionen

SUOMEN RAKENNUSTAITEEN MUSEO - FINLANDS ARKITEKTURMUSEUM 

Kasarmikatu 24, SF-00130 Helsinki — Kaserngatan 24, SF-00130 Helsingfors

Der finnische Name besagt: Finnlands Baukunstmuseum. Der Gedanke an ein solches 

Museum geht in das Jahr 1906 zuriick. Aber erst 1949 griindete der Architektenbund 

Finnlands ein Bildarchiv mit Photographien hauptsachlich neuer Bauten. 1954 war diese 

Sammlung so gewachsen, dab der Bund sie als Museum konstituierte. Aus wirtschaftli- 

chen und rechtlichen Griinden schuf man einen Museumsverein, der 1955/56 den Status 

einer staatlich anerkannten Stiftung erhielt. Der Staat stellte auch eine aus Holz gebaute 

altere Villa im Kaivopuisto/Brunnsparken in Helsinki als Museumslokal zur Verfiigung, 

und 1982 iiberlieB er dem Museum einen zentral gelegenen geraumigen Institutsbau aus 

Backstein im Stil der Neurenaissance an der KasernenstraBe.

Das Interesse des Staates hatte anfanglich einen auBenpolitischen Grund. Finnland hat- 

te sich zwar aus dem zweiten Weltkrieg als selbstandiger Staat gerettet, muBte aber mit 

der Sowjetunion einen recht beengenden Friedensvertrag schlieBen, der durch den 

Freundschafts- und Beistandsvertrag von 1948 etwas gelockert wurde. In der westlichen 

Welt meinten nun viele ungenau Unterrichtete, Finnland stiinde unter kommunistischer 

Kontrolle. Wenn sie aber Ansichten neuer Architektur aus Finnland zu sehen bekamen, 

so mochten sie sich fragen: „Ein Land, das so gute, eigenstandige Architektur macht, 

kann doch nicht kommunistisch sein?” Es gait deshalb, dem Ausland die eigene aktuelle 

Architektur in gut prasentierten Ausstellungen vor Augen zu fuhren — eine Aufgabe, 

zu der sich das Architekturmuseum geradezu anbieten muBte.

Seine erste Ausstellung dieser Art wurde 1957 aus diplomatischen Riicksichten zuerst 

in Moskau gezeigt, ging aber noch im selben Jahr in verschiedene Stadte Englands. Der 

Erfolg war groB. Bald danach richtete das Museum auch im Inland Ausstellungen aus 

und begann seinerseits, mehr und mehr Ausstellungen aus dem Ausland zu ubernehmen.
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Das Bildarchiv ist in der Zwischenzeit sehr stark angewachsen. Man sammelt inzwi- 

schen auch alteres Bildmaterial und hat Karten und Plane alterer finnischer Objekte in

schwedischen Archiven kopiert. Man veranstaltet Vortragsreihen und Diskussionen und

gibt Kataloge und Begleittexte zu den Ausstellungen ebenso heraus wie eine Reihe von 

Monographien uber finnische Architekten: Theodor Hdijer, Lars Sonck, Armas Lind

gren, Eliel Saarinen und Johan Sigfrid Siren; natiirlich auch uber Aalto — aber uber ihn 

finden sich ja auch auslandische Arbeiten. Das Museum veroffentlicht ein Jahrbuch Aba

cus und erarbeitet alle fiinf Jahre eine Ausstellung mit Katalog Suomi rakentaa (Finnland

baut). Man publiziert auf Finnisch, oft mit schwedischem Paralleltext; einiges auch auf

Finnisch und Schwedisch.
Rudolf Zeitler

Diskussion

METROPOLIS UND DIE KRITIK

Die Kritiken der Metro/zo/B-Ausstellung geben bessere Auskunft 

liber unsere Kunst als die Ausstellung selbst

Die Internationale Kunstausstellung Metropolis, die vom 20. April bis zum 21. Juli 

im Martin-Gropius-Bau in Berlin gezeigt wurde, hat Kunstkritiker aus aller Welt auf 

den Plan gerufen. Diesmal sind sie sich in ihrer Ansicht einig und schreiben, daB von 

Metropolis - gelinde gesagt - nicht viel zu halten sei. Die Argumente, die die Kritiker 

gegen diese Kunstshow anfiihren, sind teilweise berechtigt, zum grbBeren Teil 

allerdings zeugen sie von einem sehr merkwiirdigen MiBverstandnis.

Zur Erinnerung: Metropolis ist die Darstellung der aktuellen und internationalen 

Kunstszene von Kdln, London, New York und Paris - glatt, geschaftig, stilistisch 

ungebunden und in alien Medien zu Hause. Die Botschaft der Ausstellung ist: Was 

wir die Schattenseiten, die niederen Aspekte der Kunst zu nennen gewohnt waren, ihr 

Markt-, Unterhaltungs- und Konsumwert, hat sich in eine gestalterische GrbBe ver- 

kehrt. Fur die westliche Kunst- und Kulturszene sind Erfolg, Konsum und Preis Fak- 

toren der Qualitatsbestimmung wie friiher „Bedeutungssinn“, „inhaltliche Tiefe“, 

„kunstlerische Durcharbeitung“, „Komposition“ etc. Fur ,.urbane Kunst“, wie Oliva in 

seinem Katalogbeitrag diese Szenenkunst nennt, sind Marktmechanismen prinzipiell 

keine Rahmenbedingungen mehr, sondern inhaltlich wie formal in das Werk 

einzuflechtende Parameter.

Schon die Werke im zentralen Lichthof des Martin-Gropius-Baus machen dies 

deutlich. Der Zwitter „Ballerina-Clown“ von Jonathan Borofsky zeigt, was in der 

Szene als wirkliches Kunststiick gilt: als iibergroBe Puppe ballettbs auf einem Bein zu
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