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Paradoxes
de l'architeeture

ancienne du
Japon

Texte et photos par Henri Stierlin

Paradoxe
der Architektur

des alten
Japan

Text und Fotos von Henri Stierlin

Pour tenter de comprendre la mentalite et les courants de

pensee du Japon actuel, une plongee dans le passe est necessaire.

En effet, peu de pays sont aussi deroutants que cet

archa'ique et moderne Empire du Soleil levant... Et trop
souvent nous tentons de plaquer nos Schemas d'Occidentaux
sur le phenomene nippon, de reduire sa demarche ä un
processus intellectuel analogue au notre. Or tout, au Japon,
differe de nos categories et notions, bien que l'apparence
puisse faire conclure, superficiellement, ä une analogie:
buildings, radios, televisions, voitures, ciculation, equipement
technologique et electronique evoquent un monde identique ä

celui des pays oeeidentaux. En realite, sous cet aspect trompeur
se cache souvent un univers mental qui nous echappe entierement.

De cela, l'histoire rend compte en l'expliquant, et les

temoignages du passe - art et architeeture - nous aident ä en
fournir des exemples precis. D'oü cette descente vers les

origines que propose cet article.

Du fond des äges

Le Japon, meme ancien, est un
pays neuf: la prehistoire ne s'y
acheve qu'au Vlle siecle de notre
ere. En comparaison, la Chine
voisine possede dejä son ecriture

propre ä l'aube du lle millenaire
avant notre ere.

La premiere architeeture que
nous connaissons dans l'archipel -
hormis les vestiges de huttes neo-

lithiques - est constituee par les

kofun, vastes sepultures en forme
de tumulus, entourees de douves,
qui remontent ä l'epoque situee
entre le Ile et le Vlle siecle de

notre ere.

Originaires de Siberie et parve-
nus au Japon par l'intermediaire
de la Coree, ces types de construetions

funeraires sont dejä le fait
d'une invasion culturelle: celle de
la civilisation des «cavaliers-ar-

Will man Mentalität und Geistesströmungen des heutigen
Japan begreifen, muss man einen Blick in die Vergangenheit
werfen. Kaum ein anderes Land ist nämlich so verwirrend
wie das archaisch moderne Reich der aufgehenden Sonne...
Und gar zu oft sind wir versucht, dem japanischen Phänomen
unsere westlichen Vorstellungen anzuhängen, sein Vorgehen
auf einen dem unseren analogen Gedankenprozess zu
reduzieren. Denn in Japan sind alle Kategorien und Begriffe
anders, obwohl die äussere Erscheinung oberflächlich auf eine

Analogie schliessen lassen könnte: Gebäude, Radios,
Fernseher, Autos, Verkehr, technologische und elektronische
Ausrüstungen zeigen eine den westlichen Ländern ähnliche Welt.
Tatsächlich verbirgt sich hinter diesem täuschenden Anschein
oft ein Geist, den wir gar nicht begreifen können. Die
Geschichte berichtet davon, erklärt es, und die Zeugen der
Vergangenheit - Kunst und Architektur - helfen uns, konkrete
Beispiele zu geben. Daher schlägt dieser Artikel eine Rückkehr

zu den Ursprüngen vor.

Aus grauer Vorzeit

Selbst das frühe Japan ist ein
neues Land: seine Vorgeschichte
schliesst erst im 7. Jahrhundert
unserer Zeitrechnung ab. Im
Vergleich dazu besitzt das benachbarte
China zur selben Zeit bereits seine

eigene Schrift.
Die erste Architektur, die wir im

Archipel kennen - abgesehen von
Überresten frühsteinzeitlicher

Hütten - sind die kofun, grosse
von Wassergräben umzogene
Hügelgräber, die aus der Zeit
zwischen dem 2. und 7. Jahrhundert
stammen.

Aus Sibirien über Korea nach

Japan gekommen, sind diese Gräber

bereits durch eine kulturelle
Invasion entstanden: jene der
Zivilisation der Bogenschützen-Reiter,
die sich an uro-altaische Traditionen

ähnlich der in Pasirik bezeug-

1 Ise: un grenier ä riz dans l'enceinte
du grand sanctuaire shintoiste. La
construction en bois et chaume se

caracterise par les poteaux qui, de part
et d'autre, supportent la panne faitiere,
et par les pilotis isolant le bätiment du
sol.

2 Ise: cöte ä cöte, l'ancien et le
nouveau sanetuaires. L'edifice de droite
reproduit fidelement celui de gauche qui
sera demonte. Vingt ans plus tard,
l'operation de construction sera recom-

mencee, et c'est alors le sanctuaire de
droite qui sera demonte. Cette alter-
nance se perpetue depuis plus d'un
millenaire.

3 Plan du grand kofun de Nintoku,
pres de Sakai, avec son ilot funeraire
entoure de trois douves en eau. (Extrait
de «Japon», Collection «Architeeture
universelle», Office du Livre, Fribourg.)

4 Plan du sanctuaire double d'Ise au
bord de la riviere Isuzu. II s'agit du
Naiku, haut lieu de la religion shintoiste.

1 Ise: ein Reisspeicher im Bezirk des

grossen shintoistischen Heiligtums. Die
Holz- und Strohkonstruktion zeichnet
sich durch Pfosten aus, die vor den beiden
Giebelwänden den Dachbalken stützen,
und das Gebäude vom Boden abhebende
Pfähle.

2 Ise: Seite an Seite das alte und das
neue Heiligtum. Der rechte Bau ist dem
linken, der später abgerissen wird, genau
nachgebildet. 20 Jahre später beginnt der
Bauprozess von neuem, wobei der rechte

Bau abgerissen wird. Diese Wechselfolge
dauert seit mehr als einem Jahrtausend.

3 Grundriss des grossen kofun von
Nintoku bei Sakai mit seiner grossen von
drei Wassergräben umzogenen Grabinsel.
(Aus: «Japan», Reihe «Architektur
der Welt», Office du Livre, Fribourg).

4 Grundriss des Doppelheiligtums von
Ise am Fluss Isuzu. Es handelt sich um
den Naiku, heilige Stätte des Shintois-
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chers» qui se fonde sur des tra-
ditions ouro-altaiques semblables
ä la culture attestee ä Pasirik. Les
kofun sont de gigantesques monuments

qui comptent parmi les plus
vastes tombeaux du monde.

Ainsi le kofun de Nintoku, ä
Sakai, pres d'Osaka, ne mesure
pas moins d'un kilometre de long
sur 700 m de large, pour une hauteur

de 35 m environ. II totalise
plus de trois millions de tonnes de

materiaux, et sa triple douve
encore en eau a un pourtour de
3000 m. Les enormes quantites
d'eau accumulees dans ce Systeme
hydraulique ont vraisemblable-
ment servi de bassin regulateur
pour la culture du riz dans la

plaine environnante. Au sommet
du tertre funeraire, une chambre
de pierre contenait la depouille du
souverain defunt.

Mais, ä la meme periode que les

kofun, on voit se constituer une
premiere architeeture de bois ayant
un caraetere autochtone: les sanc-
tuaires shintoistes d'Ise. Ils deri-
vent directement de la hutte neo-
lithique et se fönt l'echo de

techniques rigoureuses et simples -
apparentees ä Celles du chalet
alpin - qui allient harmonieuse-
ment la structure portante sur
pilotis et la toiture de chaume
soutenue par une paire d'eton-
nants poteaux exterieurs suppor-
tant, ä chaque extremite, la panne
faitiere.

Cette architeeture archa'ique
s'est maintenue jusqu'ä nous gräce
ä une tradition vieille de plus d'un

millenaire: celle-ci veut que, tous
les vingt ans, les sanetuaires d'Ise,
qui oecupent une esplanade ju-
melle soient alternativement de-

montes apres avoir servi de
modele pour l'edification d'un
edifice neuf. A de tres rares
periodes, donc, on voit subsister
cöte ä cöte les deux sanetuaires -
l'ancien et le nouveau qui en est la

copie conforme, et d'apres lequel
sera reconstruit vingt ans plus
tard, ä la place de l'edifice qui
aura disparu, un sanctuaire neuf.

Mais cette alternance immuable
reflete un trait de la mentalite nip-
pone: l'architeeture n'evolue pas.
Elle se repete au contraire pour un
peuple qui vit dans le temps cy-
clique des eternels retours saison-
niers. Aujourd'hui encore les

Japonais connaissent ce temps cy-
clique: leurs pieces de monnaie
sont datees de l'annee du regne de

l'empereur, et non selon une ere

chronologique comme nous le

faisons depuis pres de deux mille
ans...

Le sanctuaire shintoiste primitif
releve donc d'une architeeture
quelque peu fruste, mais admira-
blement realisee du point de vue
de la technologie du bois. C'est un
lieu de eulte de caraetere pan-
theiste, oü l'homme entre en
communication avec les kami, ou
esprits du monde et de la nature.
D'oü les sites comme Ise ou
Itzumo, perdus dans une merveilleuse

foret qui semble n'avoir pas
ete touchee par l'homme depuis le

fond des äges.

ten Kultur anlehnt. Die kofun sind
riesige Denkmäler, die zu den

grössten Grabmälern der Welt zählen.

So ist zum Beispiel der kofun
von Nintoku in Sakai bei Osaka
1 km lang und 700 m breit bei
einer Höhe von etwa 35 m. Er
besteht aus über 3 Millionen t Material,

und sein dreifacher Graben,
der noch Wasser enthält, hat einen

Umfang von 3000 m. Die enormen
in dem hydraulischen System
gestauten Wassermengen dienten
wahrscheinlich als Ausgleichsbek-
ken für die umliegende Reisebene.
An der Spitze des Grabhügels
nahm eine Steinkammer den Leib
des verstorbenen Herrschers auf.

Zur selben Zeit aber wie die kofun

begann die erste Holzarchitektur
einheimischen Charakters: die

Shinto-Heiligtümer von Ise. Sie
leiten sich direkt von der neolithi-
schen Steinhütte her und verwenden

strenge und einfache Techniken

-jenen des Chalets verwandt -
welche die tragende Struktur auf
Pfählen und das Strohdach, das
mit dem Dachbalken auf zwei
erstaunlichen, beidseitig vor der
Giebelwand stehenden Stützen ruht,
harmonisch vereinen.

Diese archaische Architektur
hat sich bis heute durch eine
jahrtausendalte Tradition erhalten:
Die Sitte will nämlich, dass alle 20

Jahre die auf einer doppelten
Esplanade stehenden Heiligtümer
von Ise abwechselnd abgerissen
werden, nachdem sie als Modell
für einen Neubau gedient haben.

Selten also kann man die beiden
Bauten nebeneinander sehen, den
alten und den neuen, der genau
nachgemacht ist, und nachdem 20
Jahre später wieder an der Stelle
des abgerissenen Bauwerks ein
neues Heiligtum errichtet wird.

Diese ewige Wechselfolge spiegelt

eine Eigenschaft des japanischen

Geistes wider: die Baukunst
kennt keine Entwicklung. Sie
wiederholt sich vielmehr einem Volk,
das im ewigen Kreislauf der
Jahreszeiten lebt: ihre Münzen sind
vom Regierungsjahr des Kaisers
datiert und nicht chronologisch
wie bei uns seit etwa 2000 Jahren

Der ursprüngliche shintoistische
Tempel ist also eine etwas nüchterne

Architektur - vom Standpunkt
der Holztechnik bewundernswert
hergestellt. Es ist eine pantheisti-
sche Kultstätte, in welcher der
Mensch in Verbindung mit den kami

oder Welt- und Naturgeistern
tritt. Daher Stätten wie Ise oder Iz-
zumo inmitten eines herrlichen
Waldes, der seit Urzeiten unberührt

geblieben scheint.

Einführung des Buddhismus

In jenem «unschuldigen» Milieu
des frühen Japans prägt eine neue
Invasionswelle - diesmal religiös -
tiefgreifend den japanischen Geist.

Vom 6. Jahrhundert an dringt
der Buddhismus vom Festland in
den Archipel ein. Von seinen ein
Jahrtausend alten indischen Ur-

5 L'ensemble de Horyu-ji, pres de
Nara. C'est le plus ancien et le plus
venere des temples bouddhistes du
Japon. En 607, un premier edifice fut
construit par des charpentiers d'origine
chinoise. En 670, les bätiments, frappes
par la foudre, brülent, mais ils sont
immediatement releves. II s'agit du plus
ancien ensemble de construetions en
bois au monde. Le plan est asymetrique:
au centre, le Chumon, ou porte
principale, ä gauche, le Kondo, ou Pavillon
d'Or, et ä droite, la Pagode ä cinq etages.

6 Les galeries couvertes, ä fenetres ä

claire-voie, qui entourent l'ensemble de

Horyu-ji. Ces galeries etaient destinees
ä l'origine au rituel de la circumambu-
lation, frequent dans le eulte boud-
dhique.

7 Dans l'enceinte du temple de

Toshodai-ji, des resserres destinees aux
textes et tresors du eulte. Ces petits
bätiments de bois, nommes Kura, ont la
forme de greniers traditionnels, et sont
edifies sur de hauts pilotis.

8 Le temple bouddhique de Toshodai-ji,

pres de Nara. C'est le pretre
chinois Ganjin, invite au Japon vers 760,

qui est l'auteur de cet edifice aux pro-
portions parfaites, et dont le style
rappelle directement l'architeeture des

T'ang.
9 Detail de l'appareillage des poutres

triangulaires des Kura de Toshodai-ji.
Ces techniques frustes rattachent ces
petites construetions aux greniers du
Japon prehistorique.

10 Plan du temple bouddhique de

Horyu-ji, pres de Nara, avec son
Organisation asymetrique (Extrait de

«Japon», OLF).
li Coupe transversale du Kodo du

temple de Horyu-ji ä Nara (Dessin
in-texte extrait de «Japon» OLF).

12,13 On comparera l'analogie entre
les systemes de charpente ä consoles ou
corbeaux de la Chine et du Japon:
a) coupe transversale du temple
bouddhique du Foguang si au Wutai shan
(Shanxi), datant de 850; b) coupe
transversale du Kondo du temple de Toshodai-ji

ä Nara, datant de 759 (Dessins
in-texte extraits respectivement des
volumes «Chine» et «Japon», OLF).

5 Der Tempelbezirk von Horyn-ji bei
Nara, der älteste und verehrteste
buddhistische Tempel japans. Ein erster
Bau wurde 607 von Zimmerleuten
chinesischer Herkunft erstellt. 670 trifft
die Gebäude der Blitz, so dass sie
niederbrennen, werden aber sofort wieder
aufgebaut. Es handelt sich um die
ältesten Holzbauten der Welt. Der Grundriss

ist asymmetrisch: in der Mitte der
Chuman oder Haupttor; links der Kondo
oder Goldene Pavillon; rechts die
fünfstöckige Pagode.

6 Die überdeckten Galerien mit
durchbrochenen Fenstern, welche den

Komplex von Horyn-ji umlaufen. Die
Galerien dienten ursprünglich einem
Umwandlungsritual, das beim buddhistischen

Kult häufig vorkommt.
7 Im Tempelbezirk von Toshodai-ji:

Schreine zur Aufbewahrung von Texten
und dem Tempelschatz. Die kleinen,
kura genannten Schreine haben die
Form der traditionellen Speicher und
stehen aufhohen Pfählen.

8 Der buddhistische Tempel
Toshodai-ji bei Nara. Der chinesische
Priester Ganjin, gegen 760 nach Japan

eingeladen, ist der Urheber dieses
Gebäudes vollkommener Proportionen,
dessen Stil sich direkt an die Architektur
der T'ang anlehnt.

9 Detail des dreieckigen Gebälks der
kura im Toshodai-ji. Die einfache Technik
verbinden die kleinen Holzschreine mit
den Speichern des prähistorischen Japans.

10 Grundriss des buddhistischen
Tempels Horyu-ji bei Nara mit seiner
asymmetrischen Anlage (Aus «Japan»,
OLF).

11 Querschnitt des kodo des Tempels
Horyu-ji in Nara (Textzeichnung aus
«Japon», OLF).

12,13 Man vergleiche die Analogie
zwischen dem vorkragenden Dachbalkensystem

Chinas und Japans: a)
Querschnitt des buddhistischen Tempels des

Foguang si in Wutai shan (Shanxi),
850 entstanden; b) Querschnitt des
Kondo des Tempels Toshodai-ji in Nara,
759 entstanden. {Textzeichnungen aus
« China » und « Japan », OLF).
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L'introduction du bouddhisme

Dans ce milieu «innocent» du
Japon primitif, une nouvelle vague
d'invasion - religieuse celle-lä - va
profondement marquer la pensee
nippone: des le Vie siecle de notre
ere, le bouddhisme deferle du
continent sur l'archipel. A partir
de ses lointaines origines indiennes

qui remontent un millenaire plus
tot, et apres avoir gagne
progressivement la Chine et la Coree, il
prend pied au Japon. II est bientöt
si fort qu'il modifie les coutumes
locales: le rituel d'inhumation
dans les kofun est supplante par
l'incineration, et, des 646, les

enterrements dans les vastes sepul-
tures royales sont interdits.

Ce sont des missionnaires chi-
nois qui ont converti la Coree au
bouddhisme. Des lors Chinois et
Coreens partent ä la conquete des

lies. La nouvelle religion fait son

apparition officielle au Japon en
538 de notre ere. En meme temps
que la parole du Bouddha, l'ecri-
ture et les formes architecturales
de la Chine sont importees et
influeront durablement sur la
mentalite japonaise.

Les premiers temples bouddhi-

ques sont edifies dans la region
d'Asuka, aux VIe-VIIe siecles. Ce

sont des edifices de bois comme
les sanetuaires shinto'istes, mais

qui relevent d'une technique de

charpentier tres differente, et
surtout d'une esthetique fondee sur
les preoecupations nouvelles et
raffinees. Caracterises par le

recours constant aux corbeaux ou
consoles qui permettent des avan-
cees en porte ä faux soutenant des

toitures elegamment recourbees et

couvertes de tuiles, les premiers
temples bouddhiques du Japon
sont totalement chinois d'esprit et
de forme. Ils s'apparentent aux
construetions continentales des

T'ang ainsi qu'aux edifices bätis
ä la cour coreenne de Paekshe.

Deux remarques qui eclairent la

pensee nippone s'imposent ä propos

de ces temples. D'une part, les

premiers edifices construits ä

Asuka furent demontes et trans-
feres ä Nara lorsque fut fondee la
nouvelle capitale au Ville siecle.
D'emblee donc, le caraetere «meuble»

de cette architeeture qui peut
etre deplacee est surprenant pour
nous autres, aux yeux de qui
l'architeeture a normalement trait aux
«immeubles».

D'autre part, pour les Japonais,
on se refere toujours ä la date
d'edification premiere d'un temple.

Ainsi le Todai-ji, ä Nara, est

presente comme un edifice du
Ville siecle (la plus grande
construction de bois du monde). Mais
quiconque s'avise de relire les
notices archeologiques apprendra
que le grand temple a brüle puis
fut reconstruit aux Xlle et XVIe
siecles. Cet aspect de permanence
des formes nous surprend. II per-
petue la mentalite que nous avons
rencontree ä Ise. C'est l'histoire de

«la plus vieille beche du pays»
dont on a change le fer trois fois
et le manche cinq fois!

Un tel comportement derive
directement de la notion de temps
cyclique dans lequel vit le Japonais.

Chez nous, un edifice caro-
lingien qui brüle ä l'epoque romane
est reconstruit en style roman;
l'eglise gothique reedifiee ä la

periode baroque est relevee selon

Sprüngen herkommend, fasst er
nach allmählichem Vordringen in
China und Korea auch in Japan
Fuss. Bald ist er so stark, dass er
die einheimischen Sitten verändert

: Die Beisetzung in den kofun
wird von der Verbrennung
verdrängt, und ab 646 sind Begräbnisse

in den grossen Königsgräbern
untersagt.

Chinesische Missionare haben
Korea zum Buddhismus bekehrt.
Seitdem ziehen Chinesen und
Koreaner zur Eroberung der japanischen

Inseln aus. Die neue Religion

erscheint offiziell 538 in
Japan. Gleichzeitig mit der Lehre des

Buddha werden die chinesischen
Schriftzeichen und Bauformen
eingeführt und wirken dauerhaft auf
den japanischen Geist ein.

Die ersten buddhistischen
Heiligtümer entstehen im Bezirk Asuka,

im 6. und 7. Jahrhundert. Es
handelt sich um Holzbauten wie
bei shintoistischen Tempeln,
jedoch mit einer ganz anderen
Zimmertechnik und anderen, neuen,
verfeinerten Gedankeninhalten.
Die ersten buddhistischen Tempel
Japans sind dem Geist nach durch
und durch chinesisch. Sie zeichnen
sich nämlich durch die stete

Verwendung von vorkragendem
Gebälk aus, welches elegant
geschwungene, ziegelgedeckte
Dächer trägt. Sie sind mit den Bauten
des Festlands der T'ang sowie den
Hofbauten von Paekshe, Korea,
verwandt.

Zwei den japanischen Geist
erklärende Bemerkungen drängen
sich im Hinblick auf diese Tempel
auf. Einerseits wurden die ersten in
Asuka errichteten Tempelbauten
abgerissen und in Nara wiederauf-
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gebaut, als im 7. Jahrhundert jene
neue Hauptstadt gegründet wurde.
Der «mobile» Charakter jener
beweglichen Architektur ist also für
uns überraschend, da wir Architektur

normalerweise in bezug auf
«Immobilien» sehen. Anderseits
bezieht sich der Japaner immer auf
das erste Erstellungsdatum eines

Tempels. So wird der Todai-ji in
Nara als aus dem 8.Jahrhundert
stammendes Bauwerk präsentiert
(die grösste Holzkonstruktion der

Welt). Wer es aber versteht, die

archäologischen Notizen zu lesen,
erfährt jedoch, dass der Tempel
niederbrannte und im 12. und
15. Jahrhundert wiederaufgebaut
wurde. Dieser Aspekt formaler
Permanenz kann uns überraschen.
Er lässt den schon in Ise angetroffenen

Geist fortdauern. Es ist die
Geschichte des «ältesten Spaten
des Landes», dessen Eisen dreimal
und der Stiel fünfmal erneuert
wurde! Eine solche Verhaltensweise

erfolgt direkt aus der Vorstellung

eines zeitlichen Kreislaufs, in
dem der Japaner lebt. Bei uns wird
ein niedergebranntes karolingi-
sches Bauwerk im romanischen Stil
wiederaufgebaut, die im Barock
wiederhergestellte gotische Kirche
entspricht den Regeln des 17.

Jahrhunderts. Der Japaner hingegen
betreibt unbewusst «Archäologie»,

indem er fortwährend
Nachahmungen herstellt. Er verehrt sie

aber als echt.
Ebenso wird vom Japaner die

Erinnerung an den chinesischen

Ursprung der Architekturformen
der buddhistischen Tempel als

unangebracht angesehen: alles was

Japan von seinen Nachbarn
übernahm, wurde augenblicklich assi-

14 Legrand temple de Todai-ji, ä

Nara: cet edifice passe pour la plus vaste
construction de bois du monde. Edifie
ä l'origine au Ville siecle, le temple fut
incendie aux Xlle et XVIe siecles et
reconstruit selon les memes apparences,
bien que plus petit, dit-on, d'un tiers que
le modele original.

15 Lapagodede Daigo-ji, pres de

Kyoto, fut construite en 951. Ses cinq
etages sont Supportes par un Systeme
complexe de consoles en encorbellement
qui derive directement de la Chine des

T'ang.
16 Detail du travail de la charpente

des avant-toits formant la pagode de

Daigo-ji. A l'origine. la pagode represente

symboliquement le Mont Merou,
de la mythologie hindoue. C'est la
montagne cosmique sur laquelle est

erigee la cite des dieux, le pivot autour
duquel tourne le monde.

17 Le Byodo-in d'Uji, pres de Kyoto:

cet edifice nomine Pavillon du Phenix
est une ancienne villa construite vers
l'an mille par un ministre de la cour de

Kyoto. En 1052, le Byodo-in fut trans-
forme en monastere bouddhique. C'est
un edifice d'apparat de l'epoque Fuji-
wara qui est directement issu du style
aristoeratique chinois.

18 Par ses structures transparentes,
ses articulations legeres, son plan
symetrique et sobre. le Pavillon du Phenix
constitue l'un des sommets de l'architeeture

nippone.
19. 20 Analogie du Systeme des

corbeaux: a) Shanhua si de Datong
(Shanxi) du Xle siecle: b) les triples
corbeaux cales (mi-tesaki) du Japon au
XlVe siecle (Dessins in-texte extraits des
volumes «Chine» et «Japon», OLF).

21 Plan du Byodo-in d'Uji, ancienne
villa aristoeratique transformee en
temple bouddhiste (Xle siecle) (Extrait
de «Japon», OLF).

14 Der grosse Tempel Todai-ji in
Nara. das Gebäude soll der grösste Holzbau

der Welt sein. Ursprünglich im
8. Jh. entstanden, wurde der Tempel im
12. und 17. Jh. niedergebrannt und genau

taut, obwohl er angeblich um ein
Drittel kleiner als das Original ist.

15 Die Pagode Daigo-ji bei Kyoto
entstand 951. Ihre fünfStockwerke
werden von einem komplexen System von
Erkerkonsolen getragen, das direkt aus
dem China der T'ang stammt.

16 Detail des Gebälks der vorkragenden

Dächer der Daigo-ji-Pagode.
Ursprünglich stellte die Pagode symbolisch

den Berg Meru der indischen

Mythologie dar, den kosmischen Berg,
der die Götterstadt trägt, die Achse, um
die sich die Welt dreht.

17 Der Byodo-in von Uji bei Kyoto:
dieser Phönix-Pavillon genannte Bau ist
eine alte, gegen 1000 von einem Minister
des Hofs von Kyoto erbaute Villa.

1052 wurde der Byodo-in in ein buddhistisches

Kloster umgewandelt. Es handelt
sich um einen Prachtbau derFujiwara-
Zeit, der sich direkt an den Stil des

chinesischen Adels anlehnt.
18 Mit seinen transparenten Strukturen,

seiner leichten Gliederung, seinem
symmetrischen und nüchternen Grundriss
stellt der Phönix-Pavillon einen der
Höhepunkte japanischer Baukunst dar.

19,20 Analogie des Kraggebälks:
Shanhua si von Datong (Shanxi).
11. Jh.; b) dreifache gestützte
Kragbalken (mi-tesaki). Japan. 14. Jh.
(TextZeichnungen aus « China» und
«Japan», OLF).

21 Grundriss des Byodo-in von Uji.
dem ehemaligen Adelssitz, später in
einen buddhistischen Tempel umgewandelt

(11. Jh.). (Aus «Japan». OLF).
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les canons du XVIIe siecle. Le
Japonais au contraire fait de

«l'archeologie» sans le savoir, en
perpetuant des fac-similes. Mais
il les venere comme des originaux.

De meme, pour un Japonais, le

rappel des sources chinoises qui
ont modele le vocabulaire
architectural des temples bouddhiques
est considere comme une incon-
gruite: tout ce que le Japon a

emprunte ä ses voisins est instan-
tanement assimile et fait desormais
partie du patrimoine national au-
thentique.

L'art des jardins

Une assimilation analogue partieipe

ä l'elaboration de ce domaine
particulier qu'est le jardin japonais.

En effet, tant les parentes
qu'offrent des jardins chinois (tels
ceux presentes dans ce numero par
l'architecte W. Blaser), que les
textes nous apprennent le röle de
la pensee de la Chine continentale
sur le Japon en ce qui concerne
cette esthetique hautement elabo-
ree. En effet, ce n'est pas par
hasard que le plus vieux recueil de
«recettes» destinees ä l'amenagement

des jardins au Japon remonte
au Xlle siecle, ainsi que le revelent
S. et P. Rambach dans le livre
qu'ils ont publie en 1973 aux
Editions Skira. Car c'est ä l'epoque
des Song du Sud en Chine, preci-
sement, que sont edifiees les plus
celebres ceuvres d'architectes-
paysagistes chinois.

Sous l'influence du tao'isme, la
Chine developpe un art du jardin -
avec ses etangs, ses pierres tour-
mentees ou curieuses, ses plantes
recherchees, ses arbres disposes
avec science, ses ponts et ses che-
minements tortueux entourant de

legers pavillons de plaisance - qui,
introduit au Japon, connaitra un
essor et un raffinement exception-
nels.

Au Japon, c'est avec le courant
zen que l'amenagement du paysage

connait ses realisations les plus
parfaites et originales. 11 s'agit
essentiellement des jardins de

sable, de rochers et de mousses.
La volonte de symbolisme du jardin

japonais tend ä creer, dans un
espace relativement restreint, un
veritable microcosme. L'etang est
un lac, le rocher une montagne, un
ressaut entre deux cailloux figure
une cascade, des buissons nains
forment une foret, et des galets
calibres et tries evoquent une
plage. Cette nature est si bien
domptee et asservie qu'elle semble
«naturelle». C'est ainsi que sont
creees artificiellement des perspectives

qui synthetisent les charmes
du paysage.

Mais cet art a une signification
seconde, un symbolisme trans-
cendantal: il represente le paradis
bouddhique, lieu de felicite et de
meditation, ocean immemorial
parseme d'iles, de chaines mon-
tagneuses, de cours d'eaux vives
descendant des cieux vers la terre,
de mers que secouent les vagues
de sable figees qui viennent battre
les rivages humains. Tout se

depouille, se decante, devient presque

immateriel sous l'impulsion
de la pensee zen: le symbolisme
prend si bien le pas sur la nature
que l'espace qui sert de tremplin ä

la meditation parait lunaire, extra-
terrestre. Teile est la metamor-
phose que subit cet amour de la
nature qui s'aeheve dans son
refus...

Chäteaux et residences

De meme que la prehistoire se
termine tres tard au Japon, le

moyen äge s'y perpetue jusqu'en
1868... La feodalite verra, au
XVIe siecle, la proliferation des
forteresses et chäteaux. Mais leur
edification ne precede que de peu
l'introduction des armes ä feu dans
le pays, par l'entremise d'un
bateau portugais echoue au sud de
l'ile de Kyushu. Contre des forts

miliert und somit Teil des authentischen

Erbgutes.

Gartenkunst

Eine ähnliche Aneignung spielt bei
der Herausbildung des besonderen
Bereichs des Gartens mit. Die
Ähnlichkeiten mit chinesischen
Gärten (wie die von W.Blaser in
diesem Heft vorgestellten) sowie
die Schriften belehren uns über den
Einfluss chinesischen Gedankengutes

was jene hochentwickelte
Ästhetik anbelangt. Es ist nämlich
kein Zufall, dass die älteste Sammlung

von «Rezepten» zur
Gartengestaltung in Japan aus dem
12. Jahrhundert stammt, wie wir es
durch das von S. und P. Rambach
1973 bei Skira veröffentlichte Buch
erfahren. Denn zur Zeit der Song
in Südchina entstehen nämlich
gerade die berühmtesten Schöpfungen

der chinesischen Architekten-
Gartengestalter.

Unter taoistischen Einflüssen
entwickelt China eine Gartenkunst
- mit Teichen, zerklüfteten oder
merkwürdigen Steinen, ausgesuchten

Pflanzen, kunstvoll angeordneten
Bäumen, Brücken und gewundenen

Wegen um leichte Lustpavillons

- die in Japan eine ausserge-
wöhnliche Entwicklung und
Verfeinerung erfährt.

In Japan entstehen mit dem Zen-
Buddhismus die vollkommensten
und originellsten Gartenanlagen.
Es handelt sich vor allem um Gärten

in Sand, Fels und Moos. Der
Wille des japanischen Gartens zum
Symbolismus schafft auf
verhältnismässig engem Raum einen echten

Mikrokosmus. Der Teich ist
See, der Fels Berg; eine Unebenheit

zwischen zwei Steinen stellt
einen Wasserfall dar, Zwergbüsche
bilden einen Wald; geeignete,
ausgesuchte Kiesel einen Strand. Jene
Natur ist derart bewältigt und
unterworfen, dass sie «natürlich»
scheint. So werden künstlich
Ausblicke geschaffen, die den Reiz der

Landschaft zusammenfassen.
Jene Kunst hat aber noch eine

zweite Bedeutung, einen transzendentalen

Symbolgehalt: die
Darstellung des buddhistischen
Paradieses, der Stätte von Seligkeit und
Meditation, das Urmeer mit kleinen

Inseln, Gebirgsketten, Wasserläufen,

die vom Himmel zur Erde
fliessen, mit Meeren, die von an
die menschlichen Ufer brandenden,

erstarrten Sandwellen bewegt
werden. Alles klärt sich ab, vergeistigt

sich unter dem Impuls des

Zen-Buddhismus: die Symbolik
verdrängt die Natur, so dass der
zur Meditation dienende Raum
wie eine Mondlandschaft, überirdisch

aussieht. Die Wandlung dieser

Naturliebe ist derart, dass sie in
ihrer eigenen Verneinung endet...

Schlösser und Adelswohnsitze

Wie auch die erst spät endende
japanische Vorgeschichte dauert das
Mittelalter bis 1868... Das Feudalsystem

kennt bis zum 16. Jahrhundert

die Entstehung unzähliger
Burgen und Schlösser. Ihr Bau
geschieht kurz vor der Einführung
von Feuerwaffen in Japan durch
ein südlich der Insel Kyushu
gestrandetes portugiesisches Schiff.
Gegen Befestigungswerke mit
Holzaufbauten werden die westlichen
Kriegstechniken das Ende der
Schlösser herbeiführen. Überdies
verbietet der als Shogun das Reich
regierende General Hideyoshi
ihren Bau. Zu Beginn des 17.
Jahrhunderts lässt er sogar die meisten
Wachttürme des Landes abreissen
und nur noch drei oder vier grosse
Festungen bestehen, von denen Hi-
meji die bezeichendste ist.

Das Land befriedet und von
rivalisierenden plündernden
Samurai-Banden gesäubert, entstehen
wunderbare Adelswohnsitze, bei
denen sämtliche Künste mitwirken,

ins Grün der Gartenanlagen
eingefügte kleine Schlösser
meisterhaft in Verbindung zur Land-

22 Le jardin de pierre et de sable du
Tofuku-ji: l'arrangement et le choix
savant des blocs de rocher constituent
une image du paradis bouddhique, de la
Terre Pure avec ses ilots reserves aux
fideles...

23 Detail d'un double pont de pierre
traversant un petit etang du jardin vert
de Tofuku-ji, pres de Kyoto. L'eau, les
pierres, les mousses, la verdure forment
un veritable microcosme.

24 Des surfaces minuscules se pretent
äun arrangement de «jardin zen»: ici
un passage entre deux salles du Dai-
toku-ji.

25 Une vue partielle du jardin de la
Villa imperiale de Katsura, pres de Kyoto,
datant du XVI Ie siecle. II s'agit de l'une
des plus parfaites reussites de cet art qui
vise ä creer ä chaque pas de nouvelles
perspectives en pliant la nature aux
caprices de l'homme, selon un goüt
fonde sur une savante etiquette.

22 Der Stein-und Sandgarten von
Tofuku-ji: die Anordnung und Wahl der
Felsbrocken bildet gekonnt das buddhistische

Paradies nach, die reine Erde mit
den Inseln für die Gläubigen.

23 Detail einer doppelten Steinbrücke
über einem kleinen Teich des grünen
Gartens von Tokufuku-ji bei Kyoto.
Wasser, Steine, Moos, Grün bilden einen
echten Mikrokosmus.

24 Selbst kleinste Flächen eignen sich
zur Anlage eines Zen-Gartens: hier ein

Durchgang zwischen zwei Sälen des

Daitoku-ji.
25 Teilansicht des Gartens der kaiserlichen

Villa von Katsura bei Kyoto, 18. Jh.
Es handelt sich um eine der vollkommensten

Schöpfungen dieser Kunst, die
bei jedem Schritt neue Perspektiven
schaffen möchte, indem sie die Natur
dem Belieben des Menschen unterwirft,
in einem aufeiner kunstvollen Etikette
beruhenden Geschmack.
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dont les superstructures sont en
bois, les techniques militaires
introduites par les Occidentaux
vont sonner le glas des chäteaux.
D'ailleurs le general Hideyoshi qui
gouverne l'empire en tant que
Shogun interdit leur edification. A
l'aube du XVIIe siecle, il fait meme
raser les prineipaux donjons du
pays et ne laisse subsister que trois
ou quatre grandes forteresses, dont
celle de Himeji est la plus repre-
sentative.

Le pays une fois paeifie et libere
des bandes rivales de samoura'is
qui le livraient au pillage, on voit
eclore de merveilleuses residences,
oü tous les arts concourent ä faire
de ces palais de proportions mo-
destes, sertis dans la verdure des

jardins, de veritables chefs-d'ceu-
vre d'integration entre le paysage
et l'edifice. En effet, gräce au
Systeme modulaire fonde sur les

proportions types de la natte de

paille de riz ou tatami,et des parois
coulissantes qui permettent de
modifier sans fin les dimensions
des pieces, il est possible de menager

des circulations multiples entre
les aspects internes et exterieurs.
Desormais, l'architeeture decouvre
des formules neuves.

Ces villas, construites sur pilotis,
selon un schema rigoureusement
orthogonal, avec leurs parois de

papier qui forment comme des

murs-rideaux, semblent annoncer
les realisations de Mies, Neutra ou
Gropius.

Pourtant, on se gardera d'ou-
blier que les analogies signalees
par les historiens de l'architeeture

entre la Villa de Katsura, pres de

Kyoto, et les ceuvres de la premiere
moitie de ce siecle en Occident
sont purement formelles. La diffe-
rence de materiau, qui fait de la
residence nippone une hutte sur
pilotis des Samoa, l'absence de

transparence des panneaux de
papier, l'aspect «bricole» d'un
ensemble comme Katsura oü les trois
corps de bätiments ne procedent
nullement d'un genial plan libre
coneu d'un seul coup, mais d'une
serie d'adjonctions s'echelonnant
sur deux generations, de 1620 ä
1650, tout cela nous empeche de
voir dans l'architeeture du XVIIe
siecle japonais un modele predi-
sant les preoecupations des architectes

d'aujourd'hui, pas plus que
l'alternance des panneaux noirs et
blancs n'annonce l'abstraction du
neoplasticisme de Mondrian...
Katsura n'est ni une Villa Savoy
avant la lettre ni le signe avant-
coureur de la «Maison Willits»
de Frank-Lloyd Wright. Elle ne
predit ni le rationalisme ni le plan
organique: eile est nee dans un
autre univers de pensee, dans une
autre coneeption du temps et de
l'espace, dans un monde dont les
innombrables virtualites sont pour
nous, Occidentaux, plus derou-
tantes que revelatrices. Un monde
oü les categories philosophiques
et la mecanique cartesienne n'ont
pas cours. Un monde oü les
notions de shinto'isme et de
bouddhisme ne s'opposent ni ne s'ex-
cluent, comme nous serions tentes
de le croire. Un monde oü fusion-
nent l'eau et le feu. ¦

schaft zu stellen. Dank dem auf der
Reismatte, tatami, beruhenden
Rastersystem sowie den eine
unendliche Veränderlichkeit der
Räume gestattenden Schiebetüren
wird es möglich, viele Korridore
zwischen den Innen- und Aussen-
räumen anzulegen. Von nun an ist
der Weg für neue Formeln frei.

Die auf Pfählen stehenden Villen

mit ihrem streng ortogonalen
Schema, mit Papierwänden, die
vorgehängte Fassaden bilden, sind
gleichsam Vorläufer der Bauten
von Mies, Neutra oder Gropius.

Dennoch sollte man nicht
übersehen, dass die von
Architekturgeschichtsforschern aufgezeigten
Analogien zwischen der Villa von
Katsura bei Kyoto und den Schöpfungen

der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts rein formaler Natur

sind. Der Unterschied im
Material, das aus dem japanischen
Schloss einen Pfahlbau der Samoa
macht, die fehlende Transparenz
der Papierwände, der «zusammengeflickte»

Anblick einer Anlage
wie Katsura, wo die drei Gebäude
nicht aus einem genial freien, in
einem Wurf entstandenen Plan
herkommen, sondern aus einer
Reihe von Zutaten, die während
zweier Generationen entstehen,
von 1620 bis 1650. All dies lässt
uns ein Modell erkennen, das die
Gedanken ankündigt, welche die
heutigen Architekten bewegen. Die
abwechselnde Anordnung schwarzer

und weisser Paneele kann auch
nicht als Vorläufer von Mondrians
Neoplastizismus angesehen werden

Katsura ist weder eine Villa

Savoy, noch zeigt sie die frühe
Ankündigung des «Willits-House»
von Frank Lloyd Wright, noch den
Rationalismus, noch den organischen

Grundriss an: sie erfolgt aus
einem anderen Geist, einer anderen
Auffassung von Zeit und Raum, in
einer Welt, deren unzählige
Möglichkeiten für uns Europäer eher
verwirrend als bedeutungsvoll
sind. Eine Welt, in der philosophische

Kategorien und die kartesia-
nische Mechanik ungültig sind.
Eine Welt, in der Shintoismus und
Buddhismus sich nicht bekämpfen
oder ausschliessen wie man annehmen

könnte. Eine Welt, in der
Wasser und Feuer sich vereinigen.

Übersetzung: Bernd Stephanus

26 Vue d'ensemble de la Villa imperiale

de Katsura: la residence a ete
edifieeen trois etapes. en commencant
par le corps de bätiment de droite (1620).
puis en poursuivant avec l'edifice
central et en terminant ä gauche vers
1650. La liberte du plan resulte donc
essentiellement des adjonetions succes-
sives. quievoquentune «croissance
organique».

27 Detail de la facade de la Villade
Katsura: les «murs-rideaux» en papier
ou en bois sont Supportes par des pilotis.

28 Un pavillon de the dans les jardins
de Katsura: c'est le sommet du raffi-
nement de cette architeeture «modulaire»

fondee sur les proportions du
tatami. natte en paille de riz. et sur les
parois coulissantes qui creent un contact
direct avec l'environnement, en l'occur-
rence Ie jardin du palais.

29 Un element essentiel de la symbolique

du sanctuaire shintoiste: le tori,
ou porte des esprits. Celui de l'ensemble
d'Itzukushima, dans l'ile de Miyajima.
est le plus pittoresque du Japon.

30 Le Chäteau du Heron Blanc, tel

est le nom de la forteresse datant du
XVIe siecle qui domine la ville de
Himeji. C'est le plus parfait des donjons
de l'epoque medievale nippone. Une
serie de murs d'enceinte entoure le corps
central de bätiment qui eulmine ä plus
de 50 m de hauteur.

31 Le Pavillon d'Or ou Kinkaku-ji:
une residence du XVe siecle (proie des
flammes tout recemment, eile vient
d'etre relevee) avec son lac-etang
artificiel parseme d'iles sur lesquelles
poussent des pins nains.

32 Plan de la Villa imperiale de
Katsura, pres de Kyoto, construite en
trois etapes entre 1620 et 1650 (Extrait
de «Japon». OLF).

26 Gesamtansicht der kaiserlichen
Villa von Katsura. Das Schloss wurde
in drei Etappen erstellt: zuerst der rechte
Flügel (1620), dann der Mitteltrakt und
zuletzt, gegen 1650, der linke Flügel. Die
Freiheit im Grundriss erfolgt im wesentlichen

also aus den aufeinanderfolgenden
Ausbauten, die an ein organisches
Wachstum denken lassen.

27 Detail der Aussenwand der Villa
von Katsura: « vorgehängte Fassaden»
aus Papier oder Holz, von Pfählen
getragen.

28 Ein Teepavillon in den Gärten von
Katsura: ein Höhepunkt der Gesuchtheit
dieser « Rasterarchitektur», die sich auf
die Ausmasse der tatami Reismatte
gründet und aufdie Schiebetüren, die
eine direkte Beziehung zur Umgebung
herstellen, hier zum Schlossgarten.

29 Ein wesentliches Element der
Symbolik shintoistischer Heiligtümer:
das Geistertor oder tori. Das vor der
Tempelanlage von Itzukushima auf
Miyajima stehende ist das malerischste
Japans.

30 Schloss des Weissen Reihers, so

heisst die aus dem 16 Jh. stammende, die
Stadt Himeji überblickende Burg. Es ist
der vollkommenste Wachturm des
japanischen Mittelalters. Eine Reihe von
Umfassungsmauern umgeben den Hauptbau,

der mehr als 50 m hoch aufragt.
31 Der Goldene Pavillon oder

Kinkaku-ji: ein Schloss des 15 Jh.
(kürzlich niedergebrannt, ist soeben

wiederaufgebaut worden) mit seinem
künstlichen, mit Zwergpinien bewachsenen

Inseln besäten See-Teich.
32 Grundriss der kaiserlichen Villa

von Katsura bei Kyoto, in drei Bauetappen
zwischen 1620 und 1650 entstanden.

(Aus «Japan», OLF).
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